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Der bemalte Reliefsarkophag aus der Gruft unter der 

Quirmuskapelle auf dem Friedhof von St. Matthias

von

Heinz Cuppers

In dem Bering von St. Matthias sind seit alter Zeit immer wieder Grabkammern 

und unterirdische Griifte aufgefunden worden, von denen auf dem Friedhof, 

nordwestlich der Quirmuskapelle, drei Grabkammern seit dem 19. Jahrhundert 

wiederhergestellt und zuganglich gemacht worden waren1. Witterungseinfliisse 

und Kriegseinwirkung hatten diese Anlagen altchristlicher Zeit so stark in ihrem 

Bestande gemindert, dab dringende Sicherungs- und Wiederherstellungsmab- 

nahmen notwendig wurden, die mit Bewilligung namhafter Geldmittel durch 

das Ministerium fur Unterricht und Kultus und das Landesamt fur Denkmal- 

pflege und aktive Beteiligung des Landesmuseums Trier im Jahre 1965 einge- 

leitet und 1968 zu einem gliicklichen Abschlub gebracht werden konnten (Abb. I)2. 

Aus Raumnot war es leider nicht moglich, den schon von F. Kutzbach ge- 

machten Vorschlag zu verwirklichen, das Areal der Grabkammern von der 

weiteren Belegung mit Grabern auszunehmen und auch oberirdisch zu einem 

geschlossenen Denkmalbezirk zu gestalten3. In Abwandlung des grobziigig 

entworfenen Planes wurden die bisher separat zuganglichen Kammern durch 

unterirdische Stollen miteinander verbunden. Der Hauptzugang zu den Ver- 

bindungsgangen und Kammern wurde in der Achse der Quintinusgruft angelegt4.

Bei gleicher Gelegenheit bot sich die Moglichkeit, ein Gruftgewblbe an 

dieses Gangsystem anzuschlieben, das, unter der Quirmuskapelle gelegen, bereits 

1923 von F. Kutzbach entdeckt worden war, aber als private Gruft der Familie 

von Nell nicht zuganglich gemacht werden konnte. In der Achse der Quirinus- 

kapelle befand sich ein uberwolbter Treppenabgang, der mit kurzem, steilem 

Ablauf als Zugang zu dem Grabgewdlbe diente. Der Radius des Tonnengewblbes 

der Treppe lieb sogleich erkennen, dab durch Vorblendung der Wangenmauern 

dieser Zugang in seiner Breite verandert und wesentlich enger gemacht worden 

war.

1 Ein Gesamtplan der Architekturreste mit Eintragung der Beobachtungen ist 

abgebildet bei Verf., Das Graberfeld von St. Matthias, in: Th. K. Kempf und W. Reusch, 

Friihchristliche Zeugnisse im Einzugsgebiet von Rhein und Mosel (1965) 165—174 mit 

Falttafel, Vgl. auch Kunstdenkmaler der Rheinprovinz. Die kirchlichen Denkmaler 

der Stadt Trier (1938) 206—14.

2 F. Kutzbach, Trierer Zeitschr. 7, 1932, Taf. 20 hat den Sarkophag in einer Um- 

zeichnung erstmals vorgelegt. Die schwierigen Untersuchungsbedingungen boten 

damals nicht die Moglichkeit, weitergehende Feststellungen zu treffen.

3 Entwurfplan von F. Kutzbach und C. Delhougne bei den Akten der Denkmal- 

pflege der Stadt Trier und den Ortsakten im Landesmuseum Trier.

4 Ubersichtsplan der Kammern auch Kunstdenkmaler der Rheinprovinz a. a. O. 

S. 212.
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Abb. 1 Trier, Friedhof St. Matthias. GrundriB der unterirdischen Grabkammern. 

1 Quintinusgruft, 2 und 3 Grabkammern, A Fundort des bemalten Relief- 

sarkophages in der Gruft unter der Quirinuskapelle

Bei der Freilegung und schon bei der Entdeckung wurde festgestellt, dab 

die unterirdische Grabkammer im bstlichen Teil mit einer Apsis und Halbkuppel, 

im fast rechteckigen westlichen Teil mit einem schwach ansteigenden Tonnen- 

gewblbe ausgestattet ist (Abb. 1,2 und 3).

Der untere Raumteil war bis zu den Wolbungsansatzen mit Erdreich und, 

wie sich spater herausstellte, mit den sterblichen Uberresten von etwa 3000 

Toten angefiillt worden. Der jetzt von der Quintinusgruft zu dieser Kammer 

fuhrende Verbindungsgang westlich der Quirinuskapelle folgt einem Such- 

schnitt, den F. Kutzbach im Anschlub an seine Entdeckung hier angelegt hatte5. 

Weitere Sondierungen, die durch die dichte Belegung des Friedhofes mit Grabern

5 Zu spateren Kirchenbauten im Bereich der Eucharius-Matthias-Basilika vgl. 

Trierer Zeitschr. 31, 1968, 177—190; Fruhchristl. Zeugnisse a. a. O.
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Abb. 2 Trier, Friedhof St. Matthias. Ost-West-Schnitt durch die Quirinuskapelle und 

die Grabgruft

ortlich sehr begrenzt waren, ergaben, dab die Grabgruft mit Apsis einem 

groberen Gebaude zugehbrt, das in ost-westlicher Richtung 17 m lang, in 

nord-siidlicher 7,50 m breit ist (Aubenmabe). Reste auberordentlich dicker Fun- 

damentmauern und Pfeilervorlagen an den Aubenseiten lassen erkennen, dab 

der Bau, sehr massiv gebildet, ursprunglich auch eine betrachtliche Hbhe er-
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reicht haben muB (Abb. 2). In dem nicht unterkellerten Teil lieben Reste eines 

Estrichs erkennen, dab die Benutzungshbhe des Raumes etwas tiefer lag als 

der Wblbungsscheitel der Grabgruft und „Krypta“, so dab der bstliche Teil des 

Raumes chorartig erhoht wirkte. Der einschiffige, basilikale Bau war ersicht- 

licherweise an altere Mauern gelehnt, die einem grbberen nord-siid gerichteten 

Bauwerk zugehbren6.

Bei den Freilegungsarbeiten im Herbst 1967 war der Kryptenraum auf uber 

2 m Hbhe mit Gebeinen angefullt, die bei Einrichtung einer privaten Grab

gruft der Familie von Nell (nach der Sakularisierung des Klosters) 1816 mit 

einem provisorisch hergestellten Boden aus Sandsteinbrocken und Erdreich 

iiberdeckt worden waren7.

Um eine bequeme und ebene Verbindung zu den benachbarten Griiften zu 

erlangen, mubten altere Treppenabgange, die in der Flucht des 1816 erstellten 

Zuganges lagen, abgetragen werden. Im Innern der Krypta wurden die Ge- 

beine von uber 3000 Toten, die seit dem friihen Mittelalter hier aus antiken 

Sarkophagen angesammelt worden waren, freigelegt und an andere Stelle 

transferiert; ein kleiner Teil wurde in der nbrdlich gelegenen Kammer Nr. 3 so 

aufgeschichtet, wie sie in der Gruft angetroffen worden waren.

Die Krypta ist an der Westseite durch eine Tur mit einem Treppenaufgang 

verbunden, der, mit groben Sandsteinplatten belegt, ursprunglich in den eben- 

erdig gelegenen, grbberen Raum fiihrte und dessen Benutzungsniveau etwa 2 m 

unter dem heutigen Terrain gelegen ist (vgl. Abb. 2). Durch die Belegung 

des Friedhofes in spatantiker Zeit mit schatzungsweise 3—4 tausend Sarko

phagen, die jeweils 2—3 cbm Erdreich verdrangen, ist der Terrainanstieg be- 

wirkt worden.

Eine kiirzere und steilere Treppe wurde 1816 bei Umwandlung der Krypta 

zur Familiengrabgruft angelegt. Die Seitengewande sind als Blendmauern den 

alteren Treppenwangen vorgesetzt und mubten fur den jetzt erstellten Zugang 

unterfangen werden. Aber auch die Sandsteinplatten des alteren Treppenab- 

ganges gehbren schon einer Umbauphase an, denn dicht vor dem Tiirgewande 

und Zugang zur Kammer wurden unter der Sandsteinschwelle die Reste einer

6 Eine kursorische Darstellung der Funde im Bereich der Quirinuskapelle ist im 

Mattheiser Brief 3. Heft 1968 abgedruckt.

7 Die Hbhe der bis 1967 vorhandenen Auffiillung ist in dem Querschnitt Abb. 2 

durch die Tiirschwelle von 1816 markiert. In der Grabungsaufnahme Abb. 3 wird die 

jiingere Benutzungshbhe durch die dunklere Farbung des Mauersockels und den 

gekalkten, helleren Oberteil des Gewblbes deutlich. Der in Hbhe des Fundament- 

absatzes auch durch eine Putzkante gesicherte Fubboden war vollkommen abgegraben 

und mit Gebeinen angefullt. Da auch unter dem in die Ecke versetzten Sarkophag 

nicht der geringste Rest des einstmals vorhandenen Bodenbelages mehr erhalten war, 

erhebt sich die Frage, bei welcher Gelegenheit dieser zerstbrerische Eingriff erfolgt 

sein kbnnte. Einfache Grabrauber, die im Gefolge kriegerischer Auseinandersetzungen 

hierhin gelangten, hatten sicherlich zu solchen Unternehmungen keine Zeit. Im Zusam- 

menhang mit der soliden Ausfiihrung des Mauerwerkes ist aber zu unterstellen, daB 

der Raum mit einem anspruchsvolleren Boden ausgelegt war, der mit dem reichen 

Bildersarg korrespondierte und vielleicht als Steinplattenbelag vorzustellen ist. Dieser 

Belag war wertvoll genug, bei spateren Baumafinahmen im Bereich der Matthias- 

basilika aus der Gruft entfernt zu werden, besonders in Zeiten allgemeiner wirtschaft- 

licher Armut, wie dies anlaBlich der Errichtung eines „monasterium“ genannten Bau- 

werkes durch den Bischof Cyrillus um 458 zum Beispiel mbglich war.



Tafel A

1

2

Trier, Friedhof St. Matthias. Reliefsarkophag in der Gruft unter der Quirinus- 

kapelle. — 1. Nische an der Nordseite des Deckels mit Portratbiisten

2. Nische an der Siidseite des Deckels mit Portratbiisten Foto: Thbmig





Tafel B

Trier, Friedhof St. Matthias. Reliefsarkophag in der Graft unter der Quirinus- 

kapelle. Westseite des ornamental verzierten Sargtroges und Giebelfeld des 

Sargdeckels mit Totenmahl Foto: Thomig
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Abb. 3 Trier, Friedhof St. Matthias. Blick in die Gruft unter der Quirinuskapelle 

wahrend der Freilegungsarbeiten. Der Reliefsarkophag steht in der Siidwest- 

ecke der Kammer, links daneben Reste der Pfeilervorlage eines Bogens am 

Apsisansatz und aufgeschichtete Gebeine (1967)

relativ steilen Erdrampe beobachtet, die den ersten Zugang, wahrscheinlich in 

Form einer Holztreppe, getragen hatte8.

Die Krypta, im westlichen Teil fast rechteckig, ist 5,80 m zu 6,20 m breit 

und 3 m lang und wird nach Osten hin durch eine Apsis von ca. 3 m Tiefe 

mit einem Halbkuppelgewblbe abgeschlossen. Am Bogenansatz der Apsis sind 

die Reste eines Triumphbogens als Pfeilervorlagen an der nordlichen und siid- 

lichen Mauer erhalten. Dieser Bogen ist schon zu friiherer Zeit eingestiirzt oder 

gewaltsam abgebrochen worden und hat an der Wblbung mit deutlichen Putz- 

kanten einen Negativabdruck hinterlassen. Wahrend an den Seiten bis in den 

Wolbungsansatz hinein starkere Ausbruche erkennen lassen, dab die „Pfeiler- 

stiitzen“ des Bogens eingebunden waren, ist der eigentliche Bogen im Bereich 

der Wblbung als Lehrbogen untergezogen worden. Gleichzeitig lassen Mauer- 

fugen und Reste der Steinverzahnung an den Pfeilern den Schlub zu, dab der

8 Vorziigliches Mauerwerk, in den Gewblben mit Subwasserkalkstein, Grauwacke 

und Ziegeldurchschufi gefiigt, zeigt besonders die Grabkammer Nr. 2 Abb. 1. Hier 

wurden Reste der Kalksteinplattenbelage entlang den Wanden und eines opus sectile 

Bodens aus quadratischen und rechteckigen Marmorplattchen gefunden.

18
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„Triumphbogen“ urspriinglich breiter dimensioniert war als die noch erhaltenen 

Reste, die einer Bauveranderung zugewiesen werden kbnnen.

In Ubereinstimmung mit den Grabungsuntersuchungen von F. Kutzbach 

ergibt sich, dab die AuBenmauern des Raumes, die zugleich das Fundament fur 

die oberirdisch gelegene einschiffige Basilika bildeten, etwa 1,20 m bis 1,40 m 

stark sind. In Hohe des Gewblbeansatzes sowohl der Tonne im westlichen Teil, 

wie auch der Apsis im bstlichen Teil (bei etwa 1,20 m uber dem FuBboden) ist 

ein Mauerriicksprung erhalten, auf dem die Lehrgeriiste fur die Einwblbung 

aufgelegt worden waren, von denen zahlreiche Brettabdriicke im Mbrtel der mit 

Ziegelausgleichschichten und sorgfaltig zugerichteten Steinen gefiigten Wolbung 

erhalten sind. Die Mauersockel sind aus gleichmaBig geschichteten Grauwacken 

und Kalkstein mit sehr hartem Mortel aus Sand, Moselsplitt und Ziegelklein 

aufgefuhrt, wahrend fur die Wolbung ausschlieBlich sehr dichter Kalkmbrtel 

mit reichlicher Beimengung von Ziegelmehl und Splitt verwendet worden ist9. 

In mittlerer Hohe der Wolbung sind fiinf Lichtschachte sichtbar, die an den 

AuBenseiten einst frei gelegen, mit Sandstein verblendet, heute aber durch 

Aufhbhung des Terrains verschiittet sind10.

Im Gegensatz zu der sehr einheitlich wirkenden Mauerstruktur der Nord-, 

Ost- und Siidwand des Kryptenraumes und der ebenso sorgfaltigen wie stabilen 

Ausfiihrung der Gewblbe zeigt die Westwand, daB sowohl der Tiirdurchgang 

wie auch die gesamte aufgehende Mauer einmal vollstandig und sehr sorglos 

und unregelmaBig erneuert worden ist. Nur noch in den Ecken stehen Kalk- 

steine der alteren Mauer im Verband mit der Nord- und Siidwand. Der Tiir- 

durchgang, aus der Achse nach Siiden verschoben, hatte Veranderungen erfahren, 

indem zuletzt 1816 Sandsteingewande, Schwelle und Tiirsturz der geringeren 

Hohe des schon mit Gebeinen aufgefiillten Raumes angepaBt worden waren.

Die technisch sorgfaltige Ausfiihrung des Mauerwerkes und der Gewblbe, 

die Raumproportionen und GrundriBgliederung sichern den rbmerzeitlichen 

Ursprung der Krypta, die in den Ein- und Umbauten der Pfeilervorlagen und 

des Bogenunterzuges, der westlichen AbschluBwand mit Tiirdurchgang und An- 

bauten im oberirdisch gelegenen Teil verschiedene Baubestandsveranderungen 

erfahren hatte11.

Fur das hohe Alter und einen sehr friihen Ursprung der Anlage aber bietet 

ein allseitig mit Reliefs verzierter Sandsteinsarkophag letzte Sicherheit, der

9 Die Kalk-Ziegelmischung guter Qualitat ist auch fur die Errichtung der 

„Triumphbogenpfeiler“ benutzt worden.

10 Eine Rekonstruktion der GrundriBentwicklung der aus den Mauerresten erschlos- 

senen Anlage, die der Ausgraber F. Kutzbach als Breitkirche bezeichnet, ist Trierer 

Zeitschr. 7, 1932, Tafel 18 abgebildet. An das Bauwerk, das seiner Funktion nach 

noch nicht sicherer zu bestimmen ist, wurde an der Siidostseite die einschiffige 

Apsidenanlage, die zusammen mit der Krypta wohl als ein „Coemeterialoratorium“ zu 

betrachten ist, angelehnt. In einer spateren Benutzungsphase wurde der siidwestliche 

Lichtschacht durch einen Anbau gesperrt.

11 Veranderungen des Baubestandes sind neben dem Befund an der Westwand 

(altere Mauer im Verband mit siidlicher und ndrdlicher Wand) und im Bereich der 

Treppenzugange (Rampe, Aufhbhung mit Sandsteinstufen und Kalksteinwanden 

entlang den alteren Treppenabgangen) von Kutzbach auch im Aufgehenden festgestellt 

worden (Einbau von Steinpfeilern mit ZiegeldurchschuB z. B. in der Siidwestecke), vgl. 

Trierer Zeitschr. a. a. O. Taf. 18.
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— schon von F. Kutzbach entdeckt —, bei der Freilegung in der Siidwestecke 

aufgefunden wurde. Entlang der Siidwand stand eine Schmalseite des Sarko- 

phags biindig gegen die Westwand, wahrend die nbrdliche Aubenseite und die 

ostliche Schmal- und Giebelseite mit ihrem Reliefschmuck zum Innenraum hin 

durch das aufgeschichtete Gebein verdeckt waren und erst mit der „translatio“ 

der Gebeine sichtbar wurden (Abb. 3).

Mbrtelreste an dem westlichen Giebelteil des Sarkophagdeckels lieben erken- 

nen, dab der Sarg schon an dieser Stelle gestanden hatte, als die Westwand zer- 

stort war und neu aufgerichtet werden mubte. Dabei schichtete man bis auf die 

Hbhe des Sargtroges die Mauersteine direkt gegen den Sarg und hielt erst von 

der Oberkante ab die urspriingliche Mauerflucht um einige Zentimeter welter 

westlich ein12.

Der auf alien Seiten mit bunt gefabten Reliefs verzierte Sarkophag beweist 

jedoch, dab der Fundort in der Siidwestecke der Kammer unmbglich der ur- 

sprungliche Standort gewesen sein kann. Warum sollte man die erheblichen 

Kosten auf sich genommen haben, wenn ein Teil des Reliefschmuckes nicht zu 

sehen war? Andererseits sind gerade Teile, die durch die Riickwand auf natiir- 

liche Weise geschiitzt waren, starker zerstbrt als die zum Raum hin auf lange 

Zeit noch sichtbaren Reliefs. So ergibt sich von selbst, dab der Sarkophag ur- 

spriinglich in der Mitte des groben Kryptenraumes aufgestellt gewesen sein

12 Die grobflachige Erneuerung der Westwand ist nicht genau zu datieren. Es fallt 

jedoch auf, dab das Mauerwerk sehr unregelmabig und wild mit unterschiedlichsten 

Formaten und Steinen aufgefiihrt wurde. Der fur die Erneuerung benutzte Mortel 

setzt sich zusammen aus Schiefersplitt, Kalk und wechselnder Sandbeimengung. Da 

zum Zeitpunkt der Reparatur der Reliefsarkophag schon in die Siidwestecke trans- 

lociert war und die unteren Steinschichten zum Teil gegen den Sarg lagern, hat man 

den Eindruck, als ob der Arbeitsraum sehr eng bemessen war. Audi mdchte man ver- 

muten, dab andere, wertvollere Graber, die sowohl die Umstellung des Sarkophages 

mit Reliefdekor wie auch Veranderung der (Triumphbogenwand und) Pfeiler ver- 

ursacht hatten, inzwischen aus diesem Raum entfernt worden waren. Hier ist an 

die Nachricht der Gesta Treverorum zu erinnern, nach der Cyrillus um 458 die 

Gebeine der ersten Bischofe in sein neu gegriindetes „monasterium“ transferiert hatte, 

die „cella Eucharii“ aber als die „Urzelle“ der trierischen Kirche wiederherstellte. 

Diese Nachricht ist aus mehreren Griinden mit der Gruft unter der Quirinuskapelle 

und den Bauresten in der Nahe zu verbinden. Ein gewichtiges Argument ist aus dem 

heutigen Baubestand heranzuziehen. Die 1287 fiber der Gruft errichtete Quirinus

kapelle ist ein „regelmabiges Sechseck. In dieser zentralen Anlage lebt ganz offen- 

sichtlich die Grundform des altchristlichen Grabhauses weiter“, vgl. Kunstdenkmaler 

der Rheinprovinz a. a. O. 263. „Mit der Quirinuskapelle steht die unterirdische Grab- 

kammer durch einen Luftschacht, der aus der Erbauungszeit der Kapelle stammt, in 

Verbindung. Von dem aufgehenden Mauerwerk mit rbmischem Ziegeldurchschub war 

wenig mehr zu erkennen, weil spater eine glatte, wasserdichte Abdeckung mit Gefalle 

nach auben auf das grobe Gewblbe gelegt ist, fiber dem die Quirinuskapelle auf 

besonderen Pfeilern und Erdbogen sich erhebt,“ vgl. Kunstdenkmaler der Rhein

provinz a. a. O. 265. Danach kann es als gegeben gelten, dab den Erbauern der 

Quirinuskapelle die unterirdische Gruft so bedeutend und wertvoll erschien, dab 

man von Veranderungen des alteren Baubestandes absah, ja grbbten Wert darauf 

legte, diese Reste besonders zu sichern. Der sfidwestliche Stfitzpfeiler ist sehr dicht 

an die Westwand der Gruft gebaut. Vielleicht steht die Erneuerung dieses Mauerteiles 

in Zusammenhang mit der Errichtung der Quirinuskapelle, was nach den Mbrtel- 

gemischen wahrscheinlich ist.

18»
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muB. Aus zunachst unerfindlichen Grunden wurde der Sarkophag zu einem 

nicht naher bekannten Zeitpunkt von seinem ersten Standort an den Platz, an 

dem er jetzt aufgefunden wurde, verschoben.

Der Sargtrog (Abb. 3—7 und Tafel B).

Betrachten wir zunachst einmal den Sarkophag, der aus Sargtrog (oder 

Kiste) und Deckel besteht, beide Teile in weiben Sandstein gehauen. Auf den 

Langseiten (Nord- und Sudseite) des Sargtroges sind jeweils zwei stehende 

Eroten oder Fliigelgenien in Relief dargestellt, die eine flache Tafel mit ama- 

zonenschildformigen Griffzapfen mit ihren Handen halten13. Die kindlich 

runden Formen der Kbrper wie der Gliedmafien wirken trotz des relativ flachen 

Reliefs sehr plastisch (Abb. 5). Die vollfleischigen Gesichter in Dreiviertelansicht 

mit starken Unterschneidungen werden von Locken und dicht wirkendem, 

fiilligen Haar eingefaflt, das durch ein schmales Band mit Blattrosette zusam- 

mengehalten wird. Unter den flach gezogenen Augenbrauen sind die Augen selbst 

mandelformig, die Iris als runde Bohrung gebildet. Kinn und Wangen sind mit 

starken Rundungen den kindlichen Kbrperformen angeglichen. Die grobere 

Flache der Langseite wird durch die Inschrifttafel eingenommen, die neben den 

Ansae auben einen breiten Rahmen, zum Innenfeld Kehl- und Wulstprofil 

zeigt. Sowohl an den stegartig abgesetzten Ecken wie den glatten Flachen 

der Inschriftrahmen ist der Bogenschlag der urspriinglichen Scharrur zu sehen, 

die bei der Ausfuhrung der Reliefs und Glattung der Flachen nicht ganz abge- 

arbeitet worden ist (Abb. 3 und 4)14. Die gleiche Gliederung zeigt auch die siid- 

liche Langseite des Sarkophages, doch sind hier neben den Resten der weiben 

Grundierung noch grobere Flachen in ihrer farbigen Fassung erhalten (Abb. 6).

13 Der Sarkophag ist 2,27 m lang, 1,02 m breit, der Sargtrog ist 0,83 m hoch, der 

Deckel ist 0,62 m hoch. Der Friesstreifen an den Langseiten des Deckels ist 0,22 m 

hoch, die Figurennischen sind jeweils 0,57 m breit, vgl. Trierer Zeitschr. a. a. O. 

Tafel 20. Die hier vermerkten Beobachtungen „Der Sarkophag ist in bereits verletztem 

Zustande getiincht (weib, rot, grtin) und ist etwas bekritzelt“ ist dahingehend zu 

berichtigen, dab die Bemalung unbedingt als antik gesichert ist. Die Farbspuren gehen 

an keiner Stelle fiber die Reliefflachen hinaus auf die Abbruchkanten und zerstorten 

Flachen.

Eine typologische Studie hat G. Rodenwaldt, Ein Typus romischer Sarkophage, 

Bonner Jahrb. 147, 1942, 217 dem Sarkophag gewidmet, den er als „provinzielle 

Durchschnittsarbeit nicht ohne barbarischen Einschlag“ einstuft. — Eine Zusammen- 

stellung der Grabsteine, Altare und Sarkophage mit Figurennischen und Medallions 

bietet W. Binsfeld, Zwei neue Inschriften zum Kdlner Amphitheater. Bonner Jahrb. 160, 

1960, 161—67.

14 Die Seiten des Deckels sind mit sehr unterschiedlicher Sorgfalt ausgefiihrt, wie 

eine Betrachtung der Figurennischen und des westlichen Giebelfeldes zeigt. Die Mahl- 

szene wirkt roh und unfertig. Den Kbpfen fehlt jegliche abschliebende bildhauerische 

Bearbeitung. Aber auch an der Riickseite (sudliche Langseite) sind solche „Unfertig- 

keiten“ zu beobachten. Die untere Profilleiste der Inschrifttafel ist nur an den Ecken 

begonnen, aber nicht durchgefiihrt worden. Der rechte Flugelgenius ist in der Detail- 

wiedergabe des Kopfes und besonders der Haare viel grbber und roher als sein 

Gegenuber.
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Abb. 4 Trier, Friedhof St. Matthias. Blick auf den Reliefsarkophag in der Gruft 

unter der Quirinuskapelle nach AbschluB der Konservierungsarbeiten (1968)

Auf hell- bis dunkelgriinem Grund der eingetieften Felder mit den stehen- 

den Eroten heben sich die weihbemalten Kinderkorper mit goldgelbem Haar und 

ebenso gefarbten Federn der Flugel sehr wirkungsvoll ab. Die Inschrifttafeln 

(tabula ansata), leider an beiden Seiten des Sarges ohne jegliche Spuren einer 

Beschriftung, sind in der Flache weih bemalt, die Rahmen, Leisten und Kehlen
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sind mit diinnen Streifen roter, gelber und griiner Farbe besetzt, ebenso auch die 

Griffteile und Volutenknopfe an den Seiten15. Auch hier sind im Schraglicht 

neben den SpitzmeiBelspuren der Bildhauer die groben Bogenschlage der ur- 

spriinglichen Scharrur in Resten erhalten.

Die Stirnseiten der Sargkiste sind mit ornamentalem Reliefschmuck 

versehen (Abb. 4). Durch einen breiten Mittelsteg in zwei langrechteckige, hoch- 

stehende Felder geteilt, sind auf der Spitze stehende Rhomben eingesetzt, die 

jeweils eine prachtige groBe Bliitenrosette umschlieBen. In den spitz zulaufen- 

den Zwickeln, wie auch an den vier Ecken sind jeweils halbe Blattrosetten und 

Blattbliiten eingesetzt. An der westlichen Stirnseite, die bislang gegen die West

wand der Kammer gestellt war, sind die Farbspuren noch auf grbBeren Flachen 

erhalten. Die Rahmenleisten der Rhomben sind goldgelb angelegt, die Bliiten- 

blatter sind mit einer dichten weiBen Farbe uberzogen, auf der Bltitenkelche 

und Knospen in dunkelroter Farbe abgesetzt sind (Tafel E).

Der Sargdeckel (Abb. 3—7 und Tafel A—B).

Aus einem groBen Sandsteinquader ist der an der Innenseite stark ausge- 

hbhlte Deckel gearbeitet. An den Langseiten bildet ein geringfugig eingetiefter 

Reliefstreifen das Auflager fiir die schrag ansteigenden Dachflachen, die auf 

einen breiten Mittelgrat hin zulaufen. Die Dachschragen sind durch rechteckig 

vorstehende Stutzen als Rechteckgiebel unterbrochen. So erhalt der Deckel in 

der Aufsicht die Form eines oblongen Kreuzes mit kurzen, breiten Querarmen, 

die jedoch keinerlei Symbolbedeutung haben, sondern aus der AuBengliederung 

und dem Wunsch, den ausgehohlten Deckel etwas zu verstarken, zu erklaren 

sind16. Die schmalen Stirnseiten sind entsprechend in der Form eines sechseckigen 

Giebels gegliedert, mit kurzen Seitenstegen, langen Schragen und horizontalem 

First. Der schmale Fries an der Nordseite (Abb. 5) zeigt in der Mitte eine 

mit roten Bliiten besteckte Girlande, die an einer diinnen Schnur aufgezogen 

ist und von zwei langschwanzigen Vogeln (Tauben?) mit den Schnabeln an den 

Schnur- oder Bandenden gehalten wird. An der rechten Seite sind zwei Putten 

dabei, an einem einfachen Blockaltar ein Opfer zu vollziehen. Wahrend ein 

Knabchen sich uber den Altar beugt, kommt von der rechten Seite her ein zwei- 

ter Knabe mit einem runden Gegenstand in den Armen, vielleicht einem Opfer- 

kuchen. An der linken Seite des Frieses erkennt man einen Putto, der mit 

ausgebreitetem Tuch ein Eichkatzchen (oder Bilch) einzufangen sucht, das, auf 

den Hinterpfoten sitzend, stillvergniigt eine NuB zu knabbern scheint. An beiden 

Enden schlieBt ein Amazonenschild mit groBen Volutenenden den Fries ab. Die 

Farbreste sind hier unterschiedlich gut erhalten. Der Hintergrund fiir die figiir-

15 Das Fehlen jeglicher Inschrift auf den eigens hierfiir vorgesehenen Tafeln ist 

wohl so zu erklaren, daB durch die groBe Bauanlage die hier Bestatteten hinreichend 

ausgewiesen waren, zumal am Eingang des „Oratoriums“ oder der Gruft eine dies- 

beziigliche Bau- und Weihinschrift zu denken ist. Dadurch werden gleichzeitig die 

Inhaber des Sarkophages auch als die Erbauer von Gruft und Kultanlage ausgewiesen.

16 Zur Form der Sarkophage, die vereinfacht nur mit Bogenscharrur versehen, in 

der Gliederung der Deckel gleichartig gebildet sind, vgl. S. Loeschcke, Friihchristliche 

Denkmaler aus Trier. Rhein. Ver. f. Denkmalpflege und Heimatschutz 29, 1936, 

91—145. Spatere Beispiele des 5. Jahrh. vgl. Trierer Zeitschr. 31, 1968, 185.
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Abb. 5 Trier, Friedhof St. Matthias. Nordseite des Reliefsarkophages in der Graft 

unter der Quirinuskapelle

Abb. 6 Trier, Friedhof St. Matthias. Stidseite des Reliefsarkophages in der Graft 

unter der Quirinuskapelle
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lichen Darstellungen ist hellgelb bis hellgrun, das Eichkatzchen zeigt ocker- 

braunes Fell, die Puttenkbrper sind leuchtend weib bemalt. Die Amazonenschilde 

sind gelb grundiert mit rbtlichen Blattlanzetten und Konturierungen. Gleich- 

zeitig sind die stegartigen Rahmenleisten mit ocker-roter Farbe auf weibem 

Grund bemalt gewesen.

Die Dachschragen sind mit einem Dekor versehen, der ein mit viereckigen 

Schieferplatten gedecktes Dach imitiert. Mit einer sehr dichten wei.ben Grun- 

dierung versehen sind in der Vertikalen und Horizontalen die Flatten abwech- 

selnd schwarz iiberstrichen. Besondere Beachtung verdient die Darstellung eines 

Ehepaares in der rechteckigen, uber die Dachschrage wie eine Fenstergaube vor- 

stehenden Nische, deren Seitenflachen mit grobem Bogenschlag und weiber 

Farbe uberzogen sind (Tafel A 1).

Links ist eine Dame mit Scheitelzopffrisur und schwach geneigtem Kopf 

dargestellt. Das Gesicht mit zart gerundeten Wangenflachen und zierlichem 

Mund ist in Dreiviertelansicht wiedergegeben. Die Augen, stark mandelfbrmig 

mit Konturlinie am Ubergang des Augenlides zum Brauenbogen und Nasenbein, 

erscheinen ubergrob, ein Eindruck, der durch die tiefe Bohrung der Iris noch 

verstarkt wird. Auch die hochgezogenen, insgesamt sehr flachig wirkenden 

Brauenbogen intensivieren den Blick und geben andererseits dem Gesicht einen 

sinnend ernst verharrenden Ausdruck der Trauer. Dem trotz geringer Relieftiefe 

recht plastisch wirkenden Kopf, dessen Haarputz mit wulstigen Strahnen das 

Gesicht rahmt, um im Nacken in einen sehr schwer und massig wirkenden Schei- 

telzopf zusammenzulaufen, steht der flachig wirkende Oberkbrper entgegen. 

Durch zwei breite Faltenkehlen werden die Arme angedeutet, wahrend von den 

Schliisselbeinen aus zwei spitz zusammenlaufende Falten die Schwere des Ge- 

wandes etwas auflockern, das als sehr dicker Stoff am Halsausschnitt durch 

eine tiefe Rille charakterisiert wird. Rechts neben der Dame ist eine mannliche 

Biiste wiedergegeben. Das Gesicht, fast frontal gesehen, ist etwas geneigt. Das 

strahnige Haar liegt als dichte Masse dem Kopf auf und reicht weit in die Stirn 

hinab, die dadurch sehr schmal wirkt. Schmale Schiafen leiten zu den kraftig 

gebildeten Wangen uber. Unter den fast kantig wirkenden Brauenbogen sind 

die Augen nur als schwache, eingesenkte Verdickungen angedeutet und er

scheinen ohne weitere Details geschlossen. Von der Nase ziehen zarte Falten 

seitwarts, der Mund ist fest geschlossen, das Kinn wird durch eine schwache 

Kehle angezeigt. Der Oberkbrper ist nur konturenhaft angedeutet und ent- 

behrt jeglicher Details einer Gewandwiedergabe (Tafel A l)17.

Darf man in der recht unterschiedlichen Ausfiihrung der beiden Figuren, 

die keineswegs auf Nachlassigkeit zuruckgefiihrt werden kann, einen mit Ab- 

sicht zum Ausdruck gebrachten Gegensatz erblicken, so ist man geneigt, das 

Bild so zu deuten, dab die Dame als noch lebend, trauernd und nachsinnend dem 

Totenbild des Mannes und Ehegatten zur Seite gestellt wird. Dafiir spricht nicht 

nur, dab die Augen der mannlichen, rechten Figur geschlossen und ausdrucks-

17 Die Deutung als Totenbiisten fur das Medaillon wird durch die glatte, im Profit 

fast dreieckige Form der Oberkbrper im Rund des Schildes nahegelegt, wie sie gleich- 

artig der Romer mit Ahnenbildnissen in den Armen, Rom Palazzo Barberini, zeigt 

(B. Schweitzer, Die Bildniskunst der rbmischen Republik (1948) Abb. 15). Im Gegen

satz hierzu ist der als verstorben zu deutende Mann an der Nordseite noch mit dem 

ganzen Oberkbrper, wenn auch stark vereinfacht dargestellt.
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los wirken, daB der Oberkorper wie bei einer Mumie oder einem Totenbild 

ungegliedert erscheint, sondern mehr noch die Farbgebung. Die Figuren, der 

Reliefgrund und die Rahmenleiste sind weiB uberzogen, am Rahmen ist dunkel- 

rote Farbe aufgetragen, wahrend der Hintergrund der Figuren mit einer 

schwarzen Farbe abgedeckt ist, die in kleinen Partikeln auch noch im Haar 

der Dame erscheint. Gesicht und Hals der Dame zeigen einen leicht elfenbein- 

farbenen bis gelben Ton. So heben sich die Figurenbiisten vor dem dunkeln 

Fond besonders intensiv ab, einer Farbgebung, die man wohl ohne Zweifel 

auf Tod und Trauer beziehen dart. Auf der linken Rahmenleiste (neben dem 

Damenbildnis) ist zu spaterer Zeit in einfachen Strichen ein Kreuz eingeritzt 

worden, das als ein Zeichen religibser Verehrung gedeutet werden kann18.

In gleicher Weise wie die nbrdliche Seite ist auch die siidliche Lang

sei te des Deckels gegliedert (Abb. 6). Der schmale Fries unter den Dach- 

schragen ist sehr stark beschadigt, doch sind soviet Reste erhalten, um jeweils 

drei von den Seiten zur Mitte hin schwimmende Delphine rekonstruieren zu 

kbnnen. Auf griinlichem Grund sind die Tierkbrper leuchtend weiB bemalt, 

Umrisse, Flossen und Mauler sind in dunkel-ocker-roter Farbe angegeben.

In der Mitte unter der Figurennische steht eine kleine Saule, die von der abge- 

brochenen unteren Sockelleiste des Frieses bis zum oberen Rand des Reliefs reicht. 

Rechts und links ist jeweils ein stark bestoBener Rest eines zur Mitte gerichteten 

Vogels erhalten. Zur rechten Seite hin ist der Fries und ein Teil der Dach- 

schrage abgebrochen, wie auch die ganze untere AbschluBleiste und die vorste- 

henden Teile des Reliefs zur linken Seite hin.

Der Nordseite entsprechend steht uber die Dachschragen mit Schieferplatten- 

deckung auch hier ein rechteckiger Stutzen vor (Tafel A 2). Die Kbpfe, leider sehr 

stark an der Oberflache bestoBen, sind in Dreiviertelansicht fast rundplastisch 

aus dem stark eingetieften Rundschild herausgearbeitet. Die Dame an der linken 

Seite zeigt nicht mehr wie auf dem Relief der Nordseite die gebffneten Augen, 

sondern, wie der Mann neben ihr, geschlossene Augen. Auch der Haarputz 

entbehrt der Detailwiedergabe, wie sie auf dem Bild der Nordseite erscheint. 

Endlich sind die Oberkorper beider Figuren als glatte, in der Ansicht dreieckige 

Biisten gebildet, wie sie von Totenbildern bekannt sind19. Soweit die starken 

Beschadigungen der Kbpfe noch erkennen lassen, waren auch die Gesichtsfla- 

chen starker vereinfacht und entbehrten der portrathaften Details an der Nord

seite des Sargdeckels. So ist man versucht, die Darstellung dahin zu deuten, daB 

beide Ehepartner als Verstorbene in Form von Totenbildern wiedergegeben 

werden. Auch hier vermag die Farbe, erganzt durch die Elemente des Rahmen- 

dekors, zur Bestatigung fur diese Deutung herangezogen zu werden.

In leuchtend weiBer Farbe heben sich die beiden Totenbiisten von dem 

Rundschild ab, der auf weiBer Grundierung leuchtend goldgelbe Farbung zeigt. 

Eine schmale, stegartige Leiste umzieht den Schild und ist in dem freudigen

18 Fur die Verwendung schwarzer Farbe in Verbindung mit Figurennischen sind 

mir keine Vergleichsbeispiele gelaufig. Ersatzweise darf auf alexandrinische Mumien- 

portrats hingewiesen werden, deren Bildfond hellblau, aber auch schwarz ist.

19 Die Gegeniiberstellung der beiden Nischenbilder ist nach freundlicher Auskunft 

von Herrn Professor Dr. Matz und Herrn Dr. Gabelmann bisher anderwarts nicht zu 

belegen. Ob auch der Figurenrahmen eine unterschiedliche Wertigkeit besitzt, ist 

nicht genauer auszumachen.
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Farbwechsel rot-weiB-griiner, nebeneinanderstehender Streifen gefaBt. Die 

Zwickel des in das Rechteck des Steinblockes eingeschriebenen Kreises sind mit 

Blattbliiten und Bliitenkelchen gefiillt, die weiB, rotocker und goldgelb bemalt 

sind, wahrend ein ockerroter Streifen als Rahmen das Relief einfaBt.

Die westliche Giebelseite (Abb. 4 und Tafel B), die bisher direkt 

gegen die westliche Wand der Grabgruft stand, zeigt ein Ehepaar beim Mahl 

an einem runden Tische sitzend20. Zum Zeichen der ehelichen Verbindung reichen 

sich Mann und Frau die rechte Hand. Der Tisch ist mit einem tief herabfallenden 

Tischtuch bedeckt, obenauf steht kraftig rot umrandet eine Platte, auf der ein 

grtinfarbener Fisch und ein zopfartiges Gebilde, ein Kuchen oder Brot, liegen. 

Von der rechten Seite tritt eine kleinere Figur in gelber Gewandung an den 

Tisch heran und bringt ein rundes Fladenbrot (?), wahrend sich links eine noch 

kleinere Figur an einem flachen Vorlegetisch mit SaulenfuB betatigt. Die Farben 

sind an dieser Seite noch fast vollstandig erhalten. Der Hintergrund ist weiB mit 

griiner Farbe abgedeckt. Die mannliche Figur ist ebenfalls weiB bemalt, wahrend 

die Dame, die die gleiche Scheitelzopffrisur tragt wie am Hauptbild der Nord- 

seite, ein gelb gemaltes Gewand tragt. Die Seitenleisten und Giebelrahmen sind 

wiederum in ockerroter Farbe abgesetzt.

Auf der bstlichen Giebelseite ist auf weiBem Pferde ein Reiter 

dargestellt, hinter dem eine mannliche Figur, ein Diener, schreitet, der in der 

erhobenen rechten Hand einen oblongen, runden Gegenstand tragt, den man als 

Schriftrolle deuten kann (Abb. 7). Eine weitere Figur ist links vor dem Reiter 

nur noch in den Bruchflachen des zerstorten Reliefs zu erkennen. Der Hinter

grund ist weiB, im linken Bildfeld noch mit grbBeren Resten griiner Ubermalung.

Die besondere Bedeutung des Fundes liegt nicht nur darin, daB hier ein 

reliefgeschmiickter Sarkophag fast vollstandig erhalten in einer romerzeitlichen 

„Grabgruft“ auf uns gekommen ist, sondern ist mehr noch in der Tatsache be- 

griindet, daB die farbige Fassung auBerordentlich gut erhalten ist. Bei der sehr 

einfachen Skala der vertretenen Farben, griin (Hintergrundflachen, Fisch, 

Striche, am Schildrahmen), weiB (Grundierung, Dachdeckung, Gewander, Kbrper 

der Eroten, Delphine, Pferd und Reiter, Inschrifttafeln), gelb (Rundschild, Ge

wander, Locken und Flugel der Eroten, Rhombenleisten) ocker (Bliitenkelche, 

Konturierungen, Tischplatte und Brot, Rahmenleisten), braun (Eichhbrnchen) 

und Zwischentbne (Streifen an den Ansae der Inschrifttafeln), ist es bemerkens- 

wert, daB auch schwarz vertreten ist, hier nicht nur fur die Schieferplatten der 

Dachdeckung, sondern als Hintergrundfarbe und Haarfarbe der Frau auf dem 

nbrdlichen Relief mit Darstellung des Ehepaares. Im Vergleich mit Bemalungs- 

resten an den Fragmenten der Neumagener Denkmaler und des Grabmonu- 

mentes der Secundinier in Igel bestehen zahlreiche Ubereinstimmungen insofern, 

als die Farbe weniger einen malerischen Effekt zur Vermehrung der plastischen 

Wirkung, von Licht und Schatten oder der Steigerung des plastischen Volumens 

erzielen sollte als vielmehr nur dazu bestimmt Avar, die Einzelelemente starker 

voneinander abzusetzen, die Figuren vor den Reliefgrund treten zu lassen.

20 In diesem Zusammenhang ist die von H. Koethe, Die Hermen von Welschbillig 

in Jahrb. d. Deutschen Arch. Inst. 50, 1935, 220 vorgeschlagene Spatdatierung des 

Totenmahls auf einem Kalkstein aus Neumagen zu erwahnen, das er in die Jahre 

kurz vor 275 n. Chr. datiert.
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Abb. 7 Trier, Friedhof St. Matthias. Relief an der nbrdlichen Giebelseite des Sarko- 

phagdeckels

Abb. 8 Trier, Friedhof St. Matthias. Ornamental verzierter Sarkophag in der Grab- 

kammer 2
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Hier wie dort 1st hellgriin bis dunkelgriin die bevorzugte Farbe des Hinter- 

grundes (vgl. Mahlzeitgiebel aus Neumagen), weiB bis elfenbeingelb fiir Haut 

und Gewandteile (vgl. Albinius-Asper-Denkmal), ocker-rot fiir Konturen und 

Details.

In Ubereinstimmung mit den beiden Reliefdarstellungen eines Ehepaares 

in den rechteckigen, liber die Dachschragen vorstehenden Figurennischen an 

den Deckellangseiten, wurden bei der Offnung des Sarkophages die Skelette 

von zwei Individuen gefunden, die nacheinander bestattet worden sind. Mehr 

zur linken, nordlichen Seite hin lagen, zum Teil durch Arm- und Beinknochen 

der zweiten Bestattung iiberdeckt, die Gebeine einer mannlichen Person, die 

FiiBe zum Eingang, der Kopf zur Apsis hin gerichtet (entsprechend der Raum- 

disposition gewestet). Die Gebeine konnten nach der Fundlage getrennt werden 

und wurden spater dem anthropologischen Institut der Universitat Mainz zur 

Bestimmung iibergeben. Zur rechten, siidlichen Seite hin lagen die Gebeine der 

zweiten, ersichtlich jiingeren Bestattung, fiir deren Beisetzung der schwere 

Sarkophagdeckel offenbar sehr schnell und unvorsichtig angehoben worden 

ist. Hierzu bediente man sich zweier grbBerer Brechstangen, denn an zwei 

Stellen sind iiber handtellergroBe Stiicke von der Innenwandung des Sarko

phages an der rechten, siidlichen Langseite abgeplatzt. Danach hatte man 

wahrscheinlich diinne Holzbretter unter die Hebeeisen gelegt und den Deckel 

mit den Eisen Zentimeter fiir Zentimeter soweit zur Seite weggeschrankt, wie 

es fiir die Vornahme der Beisetzung unumganglich war. Dabei wurden aller- 

dings die starken Beschadigungen des schmalen Delphinfrieses an der Siidseite 

des Deckels verursacht. Gleichzeitig sind diese Beschadigungen ein sicheres 

Indiz fiir die Annahme, daB der Sarkophag urspriinglich in der Mitte des 

Kryptenraumes aufgestellt gewesen sein muB und von alien Seiten die Reliefs 

mit ihrer farbigen Fassung zu sehen waren. Noch zu dieser Zeit sind auch die 

starken Beschadigungen an der ostlichen und westlichen Giebelseite des Sarko

phages entstanden, als durch das Untergreifen von Hebewerkzeugen jeweils die 

unteren Relief- und Rahmenteile abgebrochen sind-v Die zweite, jiingere Bestat

tung war fiir eine weibliche Person notwendig geworden, deren Gebeine mehr 

zur siidlichen Wandung des Sarkophages hin lagen. AuBer einer eisernen Giirtel- 

schnalle am FuBende wurden keinerlei Beigaben beobachtet. Unter den Gebei- 

nen lag bis auf 3 cm Starke eine Schicht vermehlten hellen Sandsteines, die 

an der Oberflache mit einer diinnen Haut eingeschlemmten Lehms iiberdeckt war, 

die auch die Gebeine selbst iiberzog. Reste diinner Goldfaden diirften von gold- 

durchwirkten Gewandern der hier Bestatteten herriihren21.

21 Die Untersuchung der Gebeine wurde durch Herrn Dr. Klenke am Anthro

pologischen Institut der Johannes-Gutenberg-Universitat Mainz, Direktor Prof. Dr. 

I. Schwidetzky, durchgefiihrt, wofiir an dieser Stelle besonderer Dank ausgesprochen 

sei. Dem ausfiihrlichen Gutachten und Untersuchungsbericht, das an anderer Stelle 

vorgelegt werden soli, werden folgende Angaben entnommen: „Insgesamt liegt 

Skelett I etwas iiber dem Durchschnitt, Skelett II dagegen etwas darunter, wonach 

Skelett I als verhaltnismaBig robust, Skelett II dagegen als grazil zu bezeichnen ist. 

Beim Versuch der Bestimmung der Varietat ist zunachst die Kdrperhohe von Bedeu- 

tung. Diese betragt bei Skelett I nach der Bestimmung von Manouvrier 169 cm, bei 

Skelett II 167,5 cm.“

,,Bei den beiden Skeletten handelt es sich um ein mannliches und um ein weib- 

liches. Das Lebensalter beider Individuen lag wahrscheinlich in der Maturus-Phase,
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Die Einzelelemente des ornamentalen und figuralen Dekors des Sarkophages 

sind, gleichartig oder nur geringfiigig abgewandelt, im Repertoire der Denk- 

maler des Trierer Landes nachzuweisen, wie schon E. Kruger bemerkte (Zwei 

Bruchstiicke eines christlichen Sarkophages aus Trier. Trierer Zeitschr. 8, 1933, 

68—72. 70 Anm. 1: „. . . zeigt noch keine christlichen Bilder, sondern kniipft in 

Bild und Schmuck ganz an das an, was wir von den Grabmalern von Neumagen 

und dem von Igel kennen“). Der ornamentale Schmuck mit groBen Bltiten- 

rosetten und Blattbliiten, die in das System geometrischer Muster eingespannt 

sind, zieren in gleicher Bracht und Fiille der Form die Ruckseiten der groBen 

Neumagener Denkmaler (vgl. v. Massow Nr. 178 a, 180 al, 184, 186 a—b, 182).

Das Motiv der von Eroten gehaltenen Inschrifttafel laBt sich vom Grabmal 

des Albinius Asper weiter verfolgen bis zu monumentalen Losungen des 3. Jahr- 

hunderts, wie sie aus Junkerath (F. Hettner, Die romischen Steindenkmaler des 

Provinzialmuseums zu Trier [1893] Nr. 232), Trier (ebd. 233) und Onsdorf-Tawern 

(ebd. 234) bekannt geworden sind. Fur das Totenmahl der an einem runden Tische 

sitzenden Personen kann vergleichsweise auf ein Kalksteinrelief aus Neumagen 

und Fragmente verwiesen werden (v. Massow, a. a. O. Nr. 12, 310 und 311), 

wahrend die Reiterszene des bstlichen Giebels ebenfalls in dem Repertoire dieser 

Bildhauerschule vertreten ist (v. Massow, a. a. O. Nr. 184, von der Jagd zuriick- 

kehrender Mann auf einem Pferd, die Jagdbeute haltend, Diener mit Jagdhund 

zur Seite; Nr. 185 a 13 einzelner Reiter).

SchlieBlich ist die Deckung der Dachschragen mit Schieferplatten quadra- 

tischen Formates in dieser Denkmalgruppe fur die Abdeckung der Gesims- 

oberseiten durchaus gelaufig (v. Massow, a. a. O. Nr. 8 el, 259 und 261 b), mit 

einer genauen Entsprechung an Sarkophagdeckeln von St. Irminen (Hettner 

a. a. O. 313) und vom siidlichen Graberfeld St. MatthiasstraBe (Trierer Zeitschr. 

24—26, 1956—58, 455 Abb. 66), auf die noch einzugehen ist.

Die enge Verbindung zu den Denkmalern aus Neumagen und dem naheren 

Umkreis der Stadt Trier wird auch durch einige Details deutlich, die hier kurz 

aufgezahlt seien. Die Eroten an den Langseiten des Sargtroges tragen im Haar 

ein Band, an dessen Vorderseite uber der Stirn eine funfblattrige Blute ange- 

bracht ist. Diesen Haarputz tragen auch die auf Seetieren reitenden Silene an 

den Grabaltaren aus Neumagen (v. Massow, a. a. O. Nr. 168 a) oder ein bartiger 

Mann von einem Grabmal aus Obermennig (Trierer Zeitschr. 15, 1940, Taf. 26 

Abb. 33).

Die allgemeine Beliebtheit dieses Schmuckes wird auch dadurch verdeutlicht, 

daB die Vasen auf den Grabmalern den gleichen Bliitenkranz zeigen (z. B. 

Trierer Zeitschr. 31, 1968, 200 Abb. 5 und 199 Anm. 17). Das Portratmedaillon 

der siidlichen Langseite des Deckels ist zwar in einen rechteckigen Rahmen 

hineinkomponiert und wird an der Unterseite durch den schmalen Steg des 

darunterliegenden Frieses mit Delphinen begrenzt, ist jedoch auf einer miniatur- 

haften Saule aufgestellt zu denken, die von Vbgeln (Tauben?) flankiert wird. 

Auch dieses Motiv ist offers bezeugt, indem die Inschrifttafel auf einer Saule 

steht, die von Fliigelgenien flankiert ist (Unterteil eines Grabmales aus Igel, 

vgl. Trierer Zeitschr. 31, 1968, 199 Abb. 4). Wahrend der schmale Delphinfries 

wohl zwischen 40 und 50 Jahren. Der Mann diirfte jiinger gewesen sein als die Frau. 

Der Altersunterschied kann zwischen 5 und 10 Jahren betragen haben.“
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als ein stark reduzierter Reflex der grofien Seethiasoi der Neumagener Grab' 

altare (v. Massow a. a. O. Nr. 166—-168), der Reliefs vom Sockel der Igeler Saule 

oder verwandter, nur in Resten erhaltener Darstellungen aus Trier (Hettner, 

a. a. O. Nr. 265, 460) betrachtet werden kann, sind die Szenen des schmalen 

Frieses der Nordseite des Deckels mehr erzahlender Natur. Der mit ausgebrei- 

tetem Tuch ein Eichhornchen jagende Knabe begegnet an dem Grabrelief mit 

achterformig aufgebundener Rebe aus Trier (vgl. Trierer Zeitschr. 31, 1968, 

202 Abb. 7), wahrend fur die beiden Knaben an einem Altar keine direkte 

Parallele zu benennen ist.

Aus dem allgemeinen Typenschatz fallt auch das antithetische Vogelpaar, 

das mit den Schnabeln eine Girlande roter Bliiten halt22. Im ganzen darf man 

allgemein die Feststellung treffen, dafl der Reliefschmuck des Sarkophages sich 

zwanglos dem Bildrepertoire der Neumagener und Trierer Denkmaler anfiigen 

laflt und somit auch den wohl vornehmlich in Trier tatigen „Bildhauerschulen“ 

attribuiert werden kann. Fur diese Behauptung ist darauf zu verweisen, dafl 

mehrere Sarkophage mit Reliefschmuck aus den Trierer Graberfeldern die 

weitere Tatigkeit der Bildhauer bestatigen zu einer Zeit, als die Form der 

Grabdenkmaler sich durch die Wandlung der Bestattungssitten veranderte, eine 

Entwicklung, die durch den Ubergang von der Brandbestattung zur Leichen- 

bestattung seit der Mitte des 3. Jahrhunderts eingeleitet war.

Folgende Sarkophage und Sarkophagdeckel sind in diesem Zusammenhang 

zu erwahnen:

1. Sarkophag in der Kammer 2 auf dem Friedhof von St. Matthias (Abb. 8). 

Vorderseite und Schmalseite durch diagonal laufende Bander in Form von 

Andreaskreuzen gegliedert, wodurch rhombische und halbrhombische Felder 

entstehen, die mit Kreuzblatt- und Rosettenbluten ausgefullt sind. Das gleiche 

Gliederungssystem erscheint bei dem „schlanken Pfeiler“ aus Neumagen (v. 

Massow a. a. O. Nr. 186 a—b).

2. Vorderseite eines Sarkophages aus weiflem Sandstein, gefunden im 

Agnetenkloster (Kaiserthermen). Zwischen volutenartig gezogenen Weinranken 

ein Knabchen, verschiedene Vogel und eine Schlange. Da der Sarkophag sicher- 

lich von anderer Stelle hierhin gelangte, ist der Notiz, dafl in der Nahe Miinzen 

von Constantin gefunden worden seien, keine Bedeutung zuzumessen. Im Hin- 

blick auf die technische Ausfiihrung, die plastische Wirkung der Ranken, Tiere 

und des Knabchens ist stilistisch das Relief den mehrmals erwahnten Darstellun

gen einer achterformig aufgebundenen Rebe auf Grabdenkmalern aus Trier und 

Neumagen noch sehr verwandt. Dies bezieht sich ebenso sehr auf die fullig 

kindlichen Formen der Putten und Knabchen wie auf die Darstellung der Pflan- 

zenblatter und korkenzieherartig gedrehten Ranken (Hettner a. a. O. Nr. 316). 

Den Sarkophag datiert E. Kruger in die Mitte des 3. Jahrhunderts (a. a. O. 71). 

G. Rodenwaldt hat den Reliefschmuck ebenfalls als noch rein antike Arbeit 

bezeichnet und vermutet syrische Gewebe als Vorbild des Motivs (Jahrb. d.

22 G. Rodenwaldt, Ein Typus romischer Sarkophage. Bonner Jahrb. 147, 1942, 217 

deutet die antithetische Gruppe der Vogel mit Girlande als christlich inspiriert, im 

Sinne der besonders auf Inschriften aus den christlichen Graberfeldern im Norden 

und Stiden der Stadt oftmals wiederholten Darstellungen von Tauben, die beiderseits 

des X P, Olbaumzweigen, Trauben und Vasen in gleicher Anordnung erscheinen.
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Abb. 9 Trier, Landesmuseum. Sarkophagdeckel aus St. Irminen in Trier

Abb. 10 Trier, Landesmuseum. Sarkophagdeckel vom Friedhof St. Matthias

Deutsch. Arch. Inst. 45, 1930, 182 und Abb. 58 zum Klinensarkophag von San 

Lorenzo).

3. Sarkophagdeckel mit Grabinschrift eines Topfers, Rest einer rechteckigen 

Mittelnische und Ansatz des Figurenmedaillons, die uber die Dachschrage mit 

Schieferplattendeckung vorstehen (Trierer Zeitschr. 24—26, 1956—58, 455 Abb. 

66, gef unden in Trier, MatthiasstraBe).

4. Vorderseite eines Sarkophagdeckels, bis 1810 am Irminenkloster in Trier 

eingemauert (Abb. 9). In der Mitte sind aus einem viereckigen, tiber die Dach

schrage vorstehenden Klotz innerhalb einer oben abgerundeten Nische die 

Brustbilder eines Ehepaares und ihres Sohnes dargestellt. Rechts der Mann 

mit Backenbart und kurzem Haar. Er ist mit Sagum und Cucullus bekleidet. 

Links die Frau, deren Haar in feinen Flechten gelegt, vom Nacken zum Scheitel 

in einem breiten Zopf zusammengefaBt und bis uber die Stirn gefiihrt wird. 

Zwischen dem Ehepaar steht der Sohn, die kurze Haartracht des Vaters tragend, 

in Frontalansicht. Trotz reicher Faltenwiedergabe wirken die Gewander und 

Oberkbrper hblzern und steif und sind im Verhaltnis zu den Kbpfen viel zu 

klein proportioniert, was sich besonders auch durch die Darstellung der Arme 

und Hande zeigt.
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Die Zwickel uber der abgerundeten Nische sind mit Blattwerk gefiillt. Rechts 

und links der Nische sind zwei schmale Friese abgesetzt. Auf der linken Seite 

ein Mann nach links gerichtet, auf den fiinf Personen zuschreiten. Auf dem 

rechten Fries zwei Manner im Sagum, einen gefiillten Kerb an einem Stock 

tragend, der uber die Schulter gelegt ist; unter dem Korb ein Hund. Dahinter 

ein Mann mit Korb auf dem Riicken und ein nach rechts gerichteter Mann mit 

einer Hacke (Hettner a. a. O. Nr. 313). Der Sargdeckel ist bis auf die groBere 

Figurennische in seiner Aufteilung dem Sarkophagdeckel aus der Quirinus- 

gruft sehr verwandt. Engste Ubereinstimmung besteht auch in der Wiedergabe 

der Augen, die hier mit etwas wulstiger Kontur genau so ausgefiihrt sind wie 

bei den Eroten am Sargtrog der Quirinusgruft.

5. Sarkophagdeckel, gefunden in St. Matthias im Jahre 1919, Friedhof (Abb.

10) . Mitte und rechte Seite erhalten. Uber der senkrechten Sockelleiste mit 

Inschrift erhebt sich eine rechteckige Figurennische mit Darstellung eines Ehe- 

paares. Rechts der Mann, fast in frontaler Ansicht mit ubertrieben abstehenden 

Ohren, links neben ihm die Frau in Dreiviertelprofil nach rechts blickend. Soweit 

die sparlichen Reste der Frisur erkennen lassen, tragt die Dame eine Scheitel- 

zopffrisur, deren Zopfflechte, im Nacken gerundet, steil ansteigt. Das Gewand 

des Oberkbrpers ist durch eine breite Tuchbahn von den Schultern zur Brust 

hin untergliedert. Die Dachschrage ist mit Schieferplatten quadratischen For

mates gedeckt. An der rechten Ecke steht ein fast quadratischer Stutzen als 

Eckakroter vor mit dem Buchstaben M, entsprechend muBte an der linken Ecke 

ein D eingeschrieben gewesen sein. Trotz der minderen Ausfiihrung und schlech- 

teren Erhaltung, besteht zu dem Deckel des Sarkophages der Quirinusgruft 

insofern eine Verbindung, als statt des Sockelfrieses eine Inschrift unter der 

Bildnische erscheint und die Ubereinstimmung mit der Deutung der Figuren

nische auch hier die reichere Gewandung der Dame diese als noch lebend, den 

Mann als schon verstorben zu interpretieren erlaubt. Die Inschrift spricht fur 

heidnischen Ursprung. Inv. Nr. 21,406 (Beilage zu Trierer Jahresberichte 12, 

1918/19, 52 und Taf. 5,1).

6. Sarkophagdeckel eines Kindergrabes (Abb. 11). Statt eines Frieses ist im 

unteren Teil ein Inschriftfeld durch Rillen abgesetzt IVLIAE .FAVSTINV(LAE). 

In der Mitte erhebt sich fiber die Dachschragen mit Schuppendekor (Schindel- 

deckung) ein rechteckiger Stutzen als Figurennische, auf dessen breiten Seiten- 

leisten D und M eingegraben sind, dazwischen in eingetieftem Quadrat Rund- 

medaillon und Oberkbrper einer Figur, Inv. Nr. 00,112 (Hettner, Illustrierter 

Fiihrer [1903] 38).

7. Sarkophag eines Kindes, gefunden in einer Krypta zu St. Matthias (Abb.

11) (Grabgruft), schon 1584 bezeugt (Hettner, a. a. O. Nr. 315). Zwei Fliigelgenien, 

die Kbpfe ruckwarts gewendet, halten eine Inschrifttafel. Deutliche Farbspuren, 

blau als Reliefgrund, die Flugel rbtlich gelb, die Konturen und die Buchstaben 

rotbraun. Die Inschrift lautet: infanti d[ulcissi]mo defuncto q[ui] vixit menses 

V dies XX pater et mater piiss(imi) fecer(unt). Mit dem Sarkophag aus der 

Quirinusgruft ist die Grundform der Inschrifttafel identisch. Die mittleren 

Ansae sind stumpf. Sie laufen oben und unten in kreisrunde Voluten aus. 

Anders ist jedoch die Darstellung der Fliigelgenien in Bewegung der Kbrper 

und Aktion der Arme.
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Abb. 11 Trier, Landesmuseum. Sarkophagdeckel vom Graberfeld bei St. Paulin und

Sargtrog aus einer Grabkammer auf dem Friedhof von St. Matthias

Abb. 12 Trier, Landesmuseum. Mittelteil eines Sarkophagdeckels gefunden bei Griin- 

haus im Ruwertal

19
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8. Mittelteil eines Sarkophagdeckels (Abb. 12), gefunden 1843 bei Griinhaus 

im Ruwertal (Hettner a. a. O. Nr. 314). Dargestellt ist ein Ehepaar, welches sich 

die Hande reicht (dextrarum iunctio). Die Frau tragt Scheitelzopffrisur, als 

Gewand die Stola und blickt nach rechts zu dem bartigen Mann in der Toga, der 

kurzes Haar und Backenbart tragt. In der linken Hand halt er die Testament- 

rolle. Von der linken Schulter fiihrt ein breiter Balteus zur rechten Brust als 

Abzeichen hbherer Rangstellung. Bei starkerer Aufgliederung der Gewander 

wirken die Faltenbahnen doch sehr steif und entsprechen in der technischen 

Ausfuhrung eher dem Kerbschnitt. Auffallig ist die aus den Proportionen fal- 

lende Betonung der groBen, ineinander gelegten Hande, die im Sinne eines 

stilistischen Kunstmittels zur Veranschaulichung spatantiker Gestik verstanden 

werden kann, wenn nicht das Unvermogen des Bildhauers hierfiir verantwort- 

lich zu machen ist.

9. Noah-Sarkophag, gefunden am ostlichen Rand des Graberfeldes von 

St. Matthias. Die Ansichtseite wird durch Saulen dreigeteilt. Rechts und links 

des Mittelfeldes girlandenflechtende Knaben, die auf umgestulpten Kbrben 

sitzen. Im breiten Mittelfeld Noah in der Arche mit der erhobenen rechten Hand 

die den Olzweig bringende Taube empfangend. Im Vordergrund Tiere, neben 

und hinter dem Stammvater sieben Begleitpersonen. Von den drei Frauen tragen 

zwei die  Scheitelzopffrisur (vgl. Fruhchristliche Zeugnisse im Ein- 

zugsgebiet von Rhein und Mosel, 1965, 18 Nr. 2 und Tafelabbildung).

zeitgema.Be

10. Relieffragment von der Schmalseite eines Sarkophages aus St. Paulin, 

vgl. Rekonstruktionsansicht in Fruhchristliche Zeugnisse im Einzugsgebiet von 

Rhein und Mosel (1965) 188 Nr. 7 und Tafelabbildung (im Bischbflichen Museum). 

Zwischen zwei auf dem Maule stehenden Delphinen ein Henkelkelch. Weitere 

Fragmente von der Vorderseite des Sarkophages (ebd. Nr. 8 und Tafelabbil

dung) zeigen in verschlungenen Ranken Weinreben mit hangenden Blattern und 

Trauben. Nach Th. Kempf (ebd. 189) 1. Halfte des 4. Jahrhunderts.

11. Von einem weiteren Sarkophag des Graberfeldes von St. Paulin stam- 

men zwei Fragmente mit Weinranken und Vbgeln, heute im Landesmuseum 

Inv. Nr. 31,65 und 31,66. Diese Fragmente deutet E. Kruger (Trierer Zeitschr. 

8, 1933, 68—72) als Reste eines christlichen Sarkophages, an dessen Vorderseite 

ein guter Hirte mit seiner Herde, von Vbgeln und Weinranken umgeben, dar

gestellt war.

12. Sarkophag mit gutem Hirten aus Kalkstein, gefunden in St. Maximin. 

In der Mitte der Hauptseite die Gestalt des Guten Hirten zwischen zwei Lam- 

mern, hinter denen Architekturreste eines gegliederten Aufbaues erhalten sind, 

links der Siindenfall, Adam und Eva zu beiden Seiten des Baumes mit der 

Schlange, rechts die Jiinglinge im Feuerofen.

An den Schmalseiten Reste figurlicher Darstellung, die auf Szenen aus dem 

Jonas-Zyklus gedeutet werden.

Fundsituation und Schmuck sprechen dafiir, daB es sich um den Sarkophag 

des Bischofs Maximin (336—346) handelt (vgl. Fruhchristliche Zeugnisse a. a. O. 18 

Nr. 3 und Tafelabbildung).

Zusammen mit dem freigelegten Sarkophag in der Gruft unter der Quirinus- 

kapelle sind jetzt 13 Sarkophagreliefs und Deckel mit Relief schmuck gesichert, 

deren chronologische Abfolge etwa der Aufzahlung entsprechen wird. Fur die

zeitgema.Be
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Zeitstellung des allseitig mit Reliefs versehenen Sarkophages ist zunachst nur 

insofern ein Anhalt gegeben, als die Gliederung des Deckels dem Sarkophag- 

deckel aus St. Irminen mit grower Figurennische und schmalen Reliefzonen 

sehr nahezustellen ist. Stilistisch war die ubereinstimmende Wiedergabe der 

mandelfbrmigen Augen, die durch breite wulstig gerundete Linien umzogen 

werden, fur die Figuren der Nische am Deckel von St. Irminen und bei den 

Eroten am Sargtrog in der Quirinusgruft zu erwahnen. Zu dem Sarkophag 

mit Weinranken vom Agnetenkloster mbchte man, trotz des flacheren Reliefs, 

ebenfalls eine Verbindung in der kindlich fiilligen Art der Korperdarstellung 

erkennen. Zu dem Kindersarkophag mit Inschrift ebenfalls aus St. Matthias, 

besteht nur noch eine formale Ubereinstimmung in der Wiedergabe der ama- 

zonenschildfbrmigen Ansae.

Fur eine feinere Zuordnung ist nur der Kopf der noch als lebend darge- 

stellten Dame in der Figurennische an der Nordseite des Deckels zuganglich. 

Im Vergleich mit den Scheitelzopffrisuren der Damen auf den iibrigen Sarko- 

phagen erscheint der Zopf noch sehr breit und schwer und ist an der Oberseite 

nicht so stark abgeflacht wie bei den Darstellungen auf den Sarkophagen Nr. 8 

und 9, andererseits auch nicht mehr so schmal wie bei Nr. 4 und 523.

Fur jeden Betrachter auffallend ist die Ausfiihrung der Augen, die durch die 

grofie Bohrung besonders stark wirken, ein Eindruck, den die flach und sehr 

weit hochgezogenen Brauenbbgen wesentlich vermehren24. Auch die Darstel- 

lung der als Totenbilder gedeuteten Figurenbiisten im Medaillon der Siidseite 

des Deckels konnen im plastischen Volumen mit den Figuren auf dem Deckel 

von St. Irminen verglichen werden.

Aus dem historischen Geschehen in der Rheinzone und dem gallischen Hinter

land ist als ein Wendepunkt der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Ent

wicklung die Zeit der Franken- und Alemanneneinfalle um 275 n. Chr. von 

bestimmender Bedeutung. Die katastrophalen Zerstdrungen und der allgemeine 

wirtschaftliche Niedergang werden jenen Bildhauerschulen die wirtschaftlichen 

Krafte und Auftraggeber entzogen haben, fur die dffentliche Denkmaler, Grab- 

monumente oder sonstige Kunstwerke bisher ausgefiihrt wurden. Weiteren

23 Zur Entwicklung der Haartrachten vgl. K. Wessel, Rbmische Frauenfrisuren. 

Archaol. Anzeiger 1946/47, 66—70; — R. Delbriick, Die Mtinzbildnisse von Maximinus 

bis Carinus. Das rbmische Herrscherbild III2 (1940). Zur Stilentwicklung vgl. auch 

L. Hahl, Zur Stilentwicklung der provinzialrbmischen Plastik in Germanien und 

Gallien (1937).

24 Die gleiche Ausdruckstendenz und Weichheit zeigen zwei kleine Kalkstein- 

kbpfchen aus dem Tempelbezirk des Lenus Mars, abgebildet bei H. Koethe a. a. O. 221 

Abb. 26—27, Madchen und Knabenkopf (auch bei E. Gose, Der Tempelbezirk des 

Lenus Mars in Trier (1955) Taf. 34, 66 und 67). Gegen die Zuweisung des Sarkophag- 

deckels in die Zeit der Tetrarchie „wegen der charakteristischen vierschrbtigen Kopf- 

formen“ sprechen m. E. die Darstellungen auf den schmalen, seitlich der Figurennische 

angebrachten Friesen. Die Uberlangung der Proportionen ist schon seit der Mitte des 

Jahrhunderts nachzuweisen, wie die Victoria auf einer Bauinschrift vom Jahre 253 aus 

Bitburg zeigt, vgl. Trierer Zeitschr. 24—26, 1956—58, 539 und Taf. 16. Auch die 

hblzerne-bretthafte Darstellung der Gewander ist friiher denkbar, wie das erwahnte 

Grabdenkmal aus Neumagen beweist, auf dem neben dem Totenmahl ein Mann an 

einer Waage und drei Personen beim Umtrunk in noch starkerer Vereinfachung 

dargestellt sind. Es erhebt sich die Frage, ob nach der Katastrophe von 275 fur einen 

Landbesitzer die Abhandlung landlicher Themen, Feldarbeit, Ernteeinbringung und 

Pachtzahlung noch sinnvoll war.

19*
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Niedergang zogen die Wirren im Zusammenhang mit dem Niederringen des 

gallischen Sonderkaisertums und der Bauernaufstande nach sich. Diese auBeren 

Umstande bewirkten auch einen Wandel der Kunstauffassungen, die eine zu- 

nehmende Verarmung der plastischen Form wie der handwerklich-technischen 

Fahigkeiten mit sich brachten.

So wird man nicht fehlgehen, alle jene Beispiele vor diesen tiefgreifenden 

Einschnitt zu datieren, die in ihrem Formenschatz, dem Bildvorwurf und der 

kiinstlerischen Ausfiihrung noch engstens mit jenen Bildhauerschulen verbunden 

erscheinen, die uns den Reichtum der Trierer Denkmaler geschaffen haben.

Bestehen diese Annahmen zu Recht, wird man die Sarkophage 1, 2, 3 in die 

Jahre 250 bis 260 datieren wollen, wenig junger und bis in das 7. Jahrzehnt 

hinabreichend folgen Nr. 4 und 5. Nr. 7 und vielleicht auch 6 sind im Darstel- 

lungsgehalt und der Ausfiihrung soweit reduziert, daB man sie den letzten 

zwanzig Jahren des Jahrhunderts zuweisen mbchte. Nr. 8, 9 und 12 werden um 

300 n. Chr., im 1. und 2. Viertel des 4. Jahrhunderts anzusetzen sein, was 

fiir Nr. 12 auch aus historischen Griinden zwingend ist.

In dieser Reihe steht der Sarkophag aus der Krypta unter der Quirinus- 

kapelle in einem kiinstlerischen Umkreis, der noch starker in Bildinhalt und 

Stilform den Elementen aus der ersten Halfte und der Mitte des 3. Jahrhunderts 

zugewandt ist, die Verrohung der kiinstlerischen Form jedoch trotz des reichen 

Bildprogrammes schon in sich tragt. Das wird besonders in der Ausfiihrung der 

Figuren des Mahlzeitgiebels an der westlichen Seite in krassester Form deutlich, 

auch wenn die Freude an der gut erhaltenen Bemalung diesen Mangel etwas 

unterdriickt. Aus diesen Griinden mbchte ich den Sarkophag in die Jahrzehnte 

von 260 bis 280 n. Chr. datieren, wobei mir der Ansatz 275 bis 280 n. Chr. am 

wahrscheinlichsten erscheint.

Fiir diesen Zeitansatz sprechen auch die mannlichen Portratdarstellungen, 

deren Haar- und Barttrachten jedoch nicht so stark den vielfaltigen Wandlungen 

unterworfen sind, wie es bei den weiblichen Haartrachten der Fall ist. Seit 

258 bildet das Stirnhaar bfters eine schwache, profilartige Welle, wie es zum 

Beispiel die mannlichen Figuren am Deckel von St. Irminen Nr. 4 zeigen. Dem 

gegeniiber wirkt das Haar der Totenbiiste der mannlichen Figur an der Nord- 

seite des Sarkophages aus der Quirinuskapelle pelzig-dicht, ohne die sonst 

iibliche Andeutung der Schlafen, wie sie die mannlichen Biisten der Zeit zeigen 

(vgl. auch die Nr. 5). Diesem Datierungsvorschlag steht jedoch die Haarfrisur 

der Dame in der Figurennische des Sarges der Quirinusgruft entgegen. Das sehr 

dichte und fiillige Haar begrenzt mit tiefer Unterschneidung als eingerollter 

Wulst das Gesicht von der Stirn bis zum Halsansatz, und iiberdeckt das Ohr, 

das bei den sonst ublichen Scheitelzopffrisuren bis in die Zeit der Helena sicht- 

bar ist. Auch der Zopf ist uber dem Scheitel bis zur Stirn breiter, als ihn die 

hbfische Mode allgemein zeigt. Diese Abweichung vom Schema der Haartrachten 

ist vielleicht einer individuellen Eigenheit der hier portratierten Dame zuzu- 

schreiben.

Insgesamt ist der Sarkophag mit seinem Reliefschmuck und den groBen 

Flachen seiner urspriinglichen farbigen Fassung vorziiglich erhalten. Die 

Zusammengehbrigkeit von Sargtrog und Deckel ist durch die Gleichheit der 

Farbwahl gesichert, auch wenn der Deckel (um einige Zentimeter langer),
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wenigstens in der Ausfiihrung der Nischen mit den Figurenbiisten zeitlich 

etwas jiinger sein kann als der Sargtrog. Dab mehrere Steinmetzen und Bild- 

hauer an dem Sarg gearbeitet haben, zeigen schon die Eroten zu beiden Seiten 

der Inschrifttafeln, deren Fliigelfedern teils durch Malerei angedeutet waren, 

teils zusatzlich durch eingeritztes Gefieder wiedergegeben wurden.

Neben bekannten Bildszenen, die mit Reliefs von anderen Denkmalern 

zusammengestellt werden konnten, bietet der Sargdeckel in der Gegenuber- 

stellung der beiden Figurennischen etwas vollkommen Neues. Dem Bild der 

um ihren Gatten trauernden Dame an der Nordseite ist die Vereinigung im 

Tode hinzugefiigt, die sich der gelaufigen Symbolmittel der Imago clipeata, der 

goldenen Farbe und des Pflanzenschmuckes, einem Triumphalbilde gleich, 

bedient. Als ikonographische Bereicherung von besonderer Bedeutung ist der 

Sarkophag zugleich Kern und Ausgangspunkt fur die baugeschichtliche Ent

wicklung einer friihchristlichen Kultstatte, die nach trierischer Tradition mit 

der Begriindung des Christentums im Rheinlande durch Eucharius, mit der 

„cella Eucharii“ und der Grabstatte der ersten Bischofe Eucharius und Valerius 

engstens verbunden ist25.

25 Kunstdenkmaler der Rheinprovinz a. a. O. 214.


