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Spatantike Chorschranken in der St.-Matthias-Kirche 

zu Trier

von

Heinz Cuppers

Im Zuge der Restaurierungsarbeiten innerhalb der St.-Matthias-Basilika 

wurde im Fruhjahr 1966 ein gemauerter Blockaltar an der Ostwand im sudlichen 

Querschiff, geweiht der heiligen Agatha und alien heiligen Jungfrauen1, abge- 

brochen. Hierbei zeigte sich, dab der Altarkern, aus Bruchsteinen und Spolien 

verschiedenster Art aufgemauert2, nicht nur an der Oberseite ein Reliquien- 

sepulcrum barg, sondern in tieferer Schicht, mit einer dicken Platte abgedeckt 

eine groBere Hohlung umschloB, in der Naturalgaben, Buchsbaumzweige, Fische, 

Eier und Gefliigel deponiert worden waren. Die AuBenseiten des Altares waren 

aus groBen Steinplatten gebildet, die hier schon aufgestellt waren, als der 

Kern aufgemauert wurde. In dem reichlich aufgestrichenen Mortel hatte sich 

dabei von der 1,63 m breiten und 0,89 m hohen Platte der Vorderseite, die 

auBen glatt und unansehnlich war, ein Schuppen- und Bogenmuster an der 

Innenseite abgedriickt, das nach Entfernung anhaftender Mortelreste an der 

0,17 m dicken Sandsteinplatte selbst gut zum Vorschein kam. Bei Errichtung 

des Altares war die Platte mit Schuppen- und Bogendekor in relativ flachern 

Relief gedreht und auf den „Kopf“ gestellt worden. Bei der Wiederverwen- 

dung sind sowohl an den Seiten wie auch an der Oberseite Teile des Reliefs 

wie der Platte selbst abgearbeitet und auf die gewiinschten MaBe des Altares 

zugerichtet worden. Die Seitenflachen zeigten keinerlei Besonderheiten mit 

Ausnahme der Tatsache, daB eine dickere Marmorplatte an der nordlichen 

Seite des Altares versetzt worden war. Nach Fertigstellung der BaumaBnahmen 

wurde die Reliefplatte an dem neu errichteten Sakramentsaltar wiederver- 

wendet, der im Ostchor des sudlichen Seitenschiffes steht. Hierbei wurde die 

Platte entsprechend der Ornamentanordnung aufgestellt und das an die Unter- 

seite geratene Altarsepulcrum mit einem Fragment einer friihchristlichen 

Grabinschrift verschlossen, um sinnfallig auf das hohe Alter hinzuweisen 

(Abb. 1).

Schon zu friiherem Zeitpunkt hat S. Loeschcke eine vermeintlich von einem 

Reliefsarkophag herruhrende Platte mit Krater, Weinranke und Vogeln als

1 Kunstdenkmaler der Rheinprovinz. Die kirchlichen Denkmaler der Stadt Trier 

(1938) 243: geweiht am 13. Januar 1148. Abt Eberhard von Camp 1519—1520 erneuerte 

den Agathenaltar, dessen figtirlicher Schmuck 1512 neu gefaBt worden war (Kunst

denkmaler a.a.O. S. 244).

2 In der Aufmauerung des Altares wurden auch Reste eines diinnwandigen 

trapezfdrmigen Sarkophages aus Kalkstein gefunden, der auf der AuBenseite mit 

Rillen ornamental verziert war und von einer frankischen Bestattung herriihrte. 

Reste gleichartig verzierter Sarge wurden im westl. Mittelschiff und vor dem Haupt- 

portal gefunden. Zur Form vgl. K. Bdhner, die frankischen Altertiimer des Trierer 

Landes 1, 241; aus Nennig. Mit gleichartigem Kreisdekor versehen der merov. Sar- 

kophag des hl. Willibrord in Echternach vgl. L’Art au Luxembourg (1966) 120.
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Abb. 1 Schrankenplatte, gefunden beim Abbruch des Agatha-Altares, St. Matthias

Teil einer Chorschranke bestimint3. Die zeitweise verschollene Platte, die sich 

heute in dec Abtei zu St. Matthias befindet, ist 0,80 m hoch, 0,66 m breit und 

0,15 m dick und besteht aus rotlichem bis grauem Buntsandstein. Zwischen 

zwei Saulen, die nach rechts und links Bbgen tragen, steht eine zweihenklige 

Vase mit stark eingeengtem Hals und breiter Miindung. Der fast kegelfbrmige 

FuB greift uber den Reliefrahmen hinaus, der GefaBkbrper ist mit drei nach 

unten spitz auslaufenden Lamellen oder Zungen verziert. Aus der Vase steigen 

zwei Weinreben auf, die in weitem Bogen zu den Seiten, etwa in Mitte der 

Hbhe streben und zum oberen, abgebrochenen Reliefrand zur Mitte gerichtet 

volutenformig ausschwingen. Zur Oberseite der Zweige und der mittleren 

Flache zugewandt sind je zwei Blatter in flachem Kerbstil angedeutet, wahrend 

an der Unterseite jeweils eine Traube mit dicken Beeren rechts und links 

herabhangt und ebenfalls je eine Traube im oberen Reliefteil ausgearbeitet ist. 

Neben den Trauben ist je ein Vogel dargestellt, zwei Tauben, die, auf den vor- 

genannten Bbgen oder Arkaden stehend, an den Friichten picken. Zwischen 

den beiden Rebzweigen steht senkrecht ein Stab mit wulstfbrmig verdicktem 

Ende, auf dem eine dritte Taube, nach links gerichtet, steht, die ebenfalls an 

der vor ihr hangenden Traube zu picken scheint (Abb. 2).

Nach den Feststellungen von S. Loeschcke ergab die genauere Betrachtung, 

daB die 15 cm dicke Steinplatte auf der Riickseite mit einem auf der Spitze 

stehenden Leistenrahmen von 0,45 m Seitenlange verziert gewesen war. An 

den Seitenflachen zeigen Arbeitsspuren, daB urspriinglich eine etwa 6 cm 

breite vorstehende Leiste vorhanden war, die als Verzapfung (Feder) die 

Platte in einem Pfeiler mit Nut, ahnlich wie es die Hermen von Welschbillig 

zeigen, gehalten hatte. Damit ist die Verwendung der Platte als Teil einer 

Schranke gesichert.

3 S. Loeschcke, Frtihchristliche Denkmaler aus Trier, in: Rhein. Ver. f. Denkmal- 

pflege u. Heimatschutz 29, 1936, 103—104 Abb. 15.
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Abb. 2 Schrankenplatte mit Rebe und Tauben, die an Trauben picken

Durch das freundliche Entgegenkommen von P. Placidus OSB konnten im 

Steindepot der Abtei weitere, stilistisch iibereinstimmende Steinplatten und 

Fragmente von Schranken aufgenommen werden, die den Aufbau und die 

GroBe der Altarschranken mit einem gewissen MaB an Zuverlassigkeit wenig- 

stens zeichnerisch zu rekonstruieren gestatten4. Damit ergeben sich insgesamt 

sechs Teilstiicke der Chorschranke:

1. Schrankenplatte, gefunden 1966 am Agatha-Altar im sudlichen Quer- 

schifT (Abb. 1).

Erh. Lange 1,63 m, erh. Hbhe 0,89 m, Dicke ungleichmaBig abgearbeitet 

15—-17 cm. Glatter Sockel und Versatzstreifen von ca. 13 cm. Daruber Zone

4 Die Rekonstruktion stiitzt sich auf die in der Abtei von St. Matthias befindlichen 

Reste und auf Fragmente im Landesmuseum Trier, die aus dem Bereich von 

St. Matthias bei Grabungen friiherer Zeit geborgen wurden. Es ist vorgesehen, einen 

Teil der originalen Schrankenplatten zu erganzen und in der Krypta der Matthias- 

Basilika wieder aufzustellen.

12*
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Abb. 3 Schrankenplatte aus St. Matthias

weit gestellter Bbgen, lichte Hone 42 cm, Breite 20 cm, Saulen 6 cm breit mit 

eckig ausgeschnittenen Kapitellen. Uber einer 4 cm breiten, glatten Leiste folgt 

ein Schuppendekor gleichmaBiger Halbbbgen, die jeweils in der nachsthbheren 

Lage um eine halbe Breite versetzt sind. Lichte Weite 18'—21 cm, Breite der 

Stege jeweils 6 cm. Dieser Dekor ist bis zum Innenscheitel der dritten Bogen- 

reihe erhalten.

2. Teil einer Schranke im Kloster von St. Matthias, aus altem Bestand 

(Abb. 3).

Erh. Lange noch 1,35 m, erh. Hohe 0,45 m, Dicke der Platte 22 cm. Unter der 

11 cm breiten oberen Randleiste und neben einer 5 cm breiten Leiste der 

linken Seite Schuppenornament in flachem Relief. Lichte Breite der Bogen 

16 cm, Breite der Stege 6 cm. Weiher Sandstein.

An der linken Schmalseite ist eine 10 cm breite Abarbeitung einer noch wenige 

Millimeter vorstehenden Leiste (Feder) zu erkennen.

3. Unterteil eines kleinen Pfeilers. Kloster St. Matthias. Aus altem Be

stand (Abb. 4).

Erh. Hohe 37 cm, erh. Breite 21 cm, erh. Dicke 23—26 cm. An der Vorderseite 

ist rechts, von einer 3—4 cm breiten Leiste eingefaBt, ein nur gering eingetieftes 

Relief erhalten, das eine Vase mit eingezogenem FuB und fast konisch zulau- 

fcndem, stark verengtem Hals und welter Mundung zeigt. Der GefaBkbrper ist 

mit abgerundet-zungenfbrmigen Lamellen verziert. Die linke Rahmenleiste ist 

abgebrochen.

An der rechten Seite steht ein 16,5 cm breiter Stutzen vor, der auf 4 cm einge- 

tieft die Leiste einer 8—9 cm breiten Nut bildet. Die Gegenleiste ist noch im 

Ansatz erhalten. Hierdurch laBt sich die Breite bzw. die Dicke des Pfeilers auf 

etwa 40 cm errechnen. An der linken Seite ist die Nut 14 cm breit, bei einer 

Tiefe des Einschnittes von etwa 5 cm. Zur Vorderseite ist die Bruchflache der 

Eckenleiste 9 cm breit.

4. Schrankenplatte, friiher an der Scheune eingemauert, um 1935 freigelegt 

(Abb. 2).
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Abb. 4 Pfeilerfragment, St. Matthias

Erh. Hohe 0,80 cm, erh. Breite 0,66 m, Dicke 15 cm. An der Vorderseite Bogen- 

motiv, dazwischen Zweihenkelvase mit Weinreben und Trauben pickenden 

Tauben. Reste der abgearbeiteten Feder 6 cm3 * 5.

Die Feststellung, dab an dem Pfeilerrest zwei unterschiedlich breite Rillen als 

Halterung fur Schrankenplatten ausgearbeitet sind, macht es wahrscheinlich, 

dab dieser Pfeiler zwischen einer langeren und daher dickeren Schrankenplatte 

und einer kiirzeren, diinneren Platte aufgestellt war. Bei der Starke der Zapfen 

von Nr. 4 mit ca. 6 cm und der Abarbeitung an Nr. 2 mit 10 cm liegt es nahe, 

die beiden Flatten so mit dem erhaltenen Pfeilerrest zu verbinden, dab die 

dickere und langere Platte mit Bogen- und Schuppendekor links in der Nut von 

14 cm einpabte, wahrend rechts in schmalerer Nut die Platte mit Vase und 

Ranken in die Nut von 8—9 cm eingesetzt war.

3 Vgl. S. Loeschcke, Fruhchristliche Denkmaler aus Trier a.a.O. 103. Bereits von

Wilmowsky 1868 festgestellt und als Kopfteil eines Sarkophages gedeutet v. Wil- 

mowsky, Das Coemeterium St. Eucharii. Jahresber. Gesellsch. f. Nutzl. Forschungen

Trier 1878—81, 7 und Taf. Ill 3.
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Die Zugehdrigkeit von Nr. 1 ergibt sich aus der erhaltenen Hohe, der 

gleichen, sehr flach wirkenden Reliefbehandlung und dem Schuppenmotiv im 

Oberteil, wahrend zusatzlich das hohe Bogenmotiv die innere Verbindung zu 

der schmaleren Platte mit Vase und Ranken herstellt, an der die Bogen rechts 

und links in alien Details der Ausfiihrung der Kapitelle wie auch der Saulen- 

basen miteinander ubereinstimmen.

Nach Dekor und technischer Ausfiihrung lassen sich noch folgende Frag- 

mente der Fundgruppe anschlieben:

5. Sandsteinplatte.

Erh. Hohe 49,5 cm, gr. Breite 55 cm, Dicke 11—13 cm. An der linken Seite 

ist im unregelmaBigen Bruch der Rest einer vorstehenden Leiste zu vermuten, 

die offenbar bei Aufspaltung des Steines mit abgebrochen ist. Vorderseite: 

unter einer glatten Rahmenleiste von 9 cm, die links daneben 14 cm breit ist, 

folgt ein Schuppendekor in 5 Schichten. Lichte Breite 9 cm. Breite der Bogen- 

stege 1,5 cm. Hohe des Schuppenfeldes 28 cm. Darunter folgte eine glatte Leiste, 

die den Resten von zwei Bogen aufliegt, die wenigstens eine lichte Breite von 

33 cm hatten. Bei zierlicherer Gliederung des Schuppenmotives waren die Bogen 

des Sockelteiles wesentlich starker dimensioniert als jene der Nr. 1 und 2. Aus 

St. Matthias. Landesmuseum Trier Inv. Nr. 55, 100. Aus altem Bestand.

6. Sandsteinplatte.

Erh. Hohe 60 cm, erh. Breite 50 cm, erh. Dicke 10—12 cm, Riickseite abge- 

spalten und unregelmabig gebrochen.

Auf glatter Bodenleiste von 9,5 cm steht eine Bogenreihe mit 22,5 cm lichter 

Weite und ca. 33 cm Hohe, die Saulen sind 7 cm breit, Bogenansatz bei 22 cm. 

Hieruber folgt eine horizontale Leiste, uber der die untere Reihe eines Schup- 

penomamentes mit 7 cm lichter Hohe und 15 cm Breite ansetzt. In der Glie

derung wie auch in den MaBverhaltnissen steht das Fragment der Platte 1 

sehr nahe. Aus St. Matthias. Landesmuseum Trier Inv. Nr. 55, 32.

Versuchsweise wird hier fur die Fundstucke 1—4 eine Rekonstruktion vor- 

geschlagen, die davon ausgeht, dab die Schrankenplatten 1 und 2, in St. Matthias 

gefunden, mit dem ebenfalls dort befindlichen Pfeilerfragment 3 durch die 

verschiedenartige Ausbildung der Nuten verbunden werden konnen, wofiir auch 

die Ubereinstimmung in den erhaltenen Ornamenten sprechen wiirde. Die 

Reliefplatte 4, ebenfalls in St. Matthias gefunden, wird durch das Bogenmotiv 

mit Nr. 1 durch die in Resten nachgewiesenen Leisten (Federn) mit dem Pfeiler- 

chen 3 verbunden. Bei symmetrischer Anordnung sind hier fur die beiden Seiten 

eines Kirchenraumes mit Mitteldurchgang je drei Pfeiler zu erganzen, zwischen 

denen 4 Schrankenplatten, von denen hier wenigstens noch drei erhalten sind, 

aufgestellt waren. Entsprechend Nr. 4 ist ein Pendant zeichnerisch rekonstruiert”

6 Da nur der untere Teil eines Pfeilerchens erhalten ist, muB fur den oberen 

Abschlufi die Erganzung hypothetisch bleiben. Bei profanen Anlagen sind die Schran- 

kenpfeiler oft als Hermen ausgebildet, bei Chorschranken im Kirchenraum ist eine 

halbkugelformige bzw. pinienzapfenfbrmige Bekrdnung denkbar.

Zur Anordnung derartiger Chorschranken vgl. J. Braun, Der christliche Altar 

(1924) 649—670. — E. Dyggve ■— R. Egger, Forschungen in Salona HI (Wien 1939) 27 f.
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Abb. 6 Kalksteinschrankenplatten zweiseitig bearbeitet. St. Matthias

(Abb. 5 GrundriB und Rekonstruktionsansicht). Die Flatten Nr. 5 und 6 wiirden 

die Chorschranke verlangern und sind in der GrundriBzeichnung als Seiten- 

wangen eingetragen. Diese Anordnung erhebt nicht Anspruch auf absolute 

Zuverlassigkeit, da weitere Zwischenpfeiler oder Fundamentplatten zum Ver- 

satz der Schranken nicht mehr erhalten sind.

Die gleichen Ornamentformen zeigen zwei Kalksteinplatten, die eindeutig 

als Schrankenplatten dadurch ausgewiesen sind, daB sie beidseitig Dekor 

tragen (Abb. 6).

7. Kalksteinplatte in St. Matthias (Abb. 6 rechts).

Erh. Hbhe 46 cm, erh. Breite 40 cm, Dicke 8 cm. Unter der glatten oberen 

Leiste von 6 cm Hbhe ist an dem Bruchstiick links auf 33 cm Hbhe Schuppen- 

dekor erhalten, der durch eine senkrechte Leiste mit einer Saule zusammen- 

gekoppelt (von 4,5 cm Breite), nach der rechten Seite hin ein Bogenmotiv zeigt. 

Lichte Weite der Saulen-Bogenstellung 25 cm, der Ansatz eines zweiten Bogens 

nach rechts hin erhalten. Auf der Ruckseite nur Schuppendekor, Stege 2 cm breit.

8. Kalksteinplatte in St. Matthias (Abb. 6 links).

Erh. Hbhe 48 cm, erh. Breite 88 cm, erh. Dicke 10 cm. Untere linke Ecke 

einer Schranke. Bodenleiste 21 cm hoch, linke Seite 10,5 cm breit flach. Schup- 

penornament mit 5 cm breiten Stegen, Ruckseite gleichartig verziert.

Wenn auch die beiden Kalksteinplatten sicherlich nicht in dem gleichen Ge- 

fiige wie die Nr. 1—4 aufgestellt waren, so ist die gleichzeitige Entstehung durch 

die technische Ausfiihrung des insgesamt sehr flachen Reliefs wie auch durch das 

Motiv der Saulen mit BogenabschluB und fast dreieckig ausgeschnittenem 

Kapitell sehr naheliegend7.

7 Da die Kalksteinplatten Nr. 7 und 8 beidseitig verziert sind, andererseits relativ 

diinn sind, muBte es sich m. E. um einen etwas kleineren Einbau handeln, an dem die 

Flatten verwendet worden waren. Vielleicht umgrenzten sie den Platz, an dem die von 

anderer Stelle nach der Cyrilluskirche transferierten Sarkophage des Eucharius und 

Valerius aufgestellt worden waren. Dabei ist aus den Nachrichten nicht ersichtlich, 

ob die beiden Sarkophage im Kultraum selbst oder aber in der Erde auf tieferem
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Abb. 7 Sarkophagfragment aus St. Matthias, im Landesmuseum

Neben den Schrankenplatten zeigen auch verschiedentlich auf dem siid- 

lichen Friedhof aufgefundene Sarkophage die gleichen Dekorelemente, in 

ebenso geringwertiger technischer Ausfiihrung, dab Gleichzeitigkeit m. E. nicht 

ausgeschlossen werden kann.

a) Sandsteinfragment in St. Matthias. 9 cm dicke Platte, Ecke eines Sarko- 

phages mit Schuppendekor in zwei Reihen ubereinander, durch einen Steg 

abgesetzt, im Feld darunter Rautendekor.

b) Wandstuck eines Sarkophages mit abgerundeter Oberseite, Schuppen

dekor in zwei Reihen, darunter Rautendekor im Ansatz, an das vorangehende 

Stuck a) anpassend. Nach rechts schlieBt ein groBer Bogen auf Halbsaule an.

c) Fragment eines Sarkophages aus Sandstein in St. Matthias. Noch 35 cm 

hoch, 42 cm breit, Dicke 11—12 cm. Auf glatter Sockelleiste von 10 cm Hohe 

3,3 cm breite Saule mit flau angedeuteter Basis und Kapitell, dariiber nach 

beiden Seiten aufgewdlbte Bogen.

d) Sandsteinfragment wie vor. Hohe 40 cm, Breite 47 cm. Zwei Saulen 

mit Abstand von 20 cm noch im Unterteil erhalten.

e) Sandsteinfragment eines Sarkophages wie vor. Hohe noch 37 cm, Breite 

29 cm. Unter 5 cm hoher, glatter Randleiste Ansatz eines Bogenscheitels.

f) Sarkophagfragment, Sandstein, aus St. Matthias. Dort gefunden bei Aus- 

grabungen 1915—19. Landesmuseum Trier Inv. Nr. 55, 94 (Abb. 7). Erh. Hohe

Niveau aufgestellt und vielleicht durch einen „brunnenartigen Schacht“ zu betrachten 

waren.

Bei den Um- und Neubauten war der Grabplatz so verandert worden, daB er zeit- 

weise in Vergessenheit geraten war. Bei der Erweiterung der Krypta wurden die 

Gebeine des Eucharius im Jahre 1513 unter dem Hochaltar wieder aufgefunden 

(Kunstdenkmaler der Rheinprovinz a.a.O. 244), was wohl dahin zu verstehen ist, 

daB die Sarkophage des Eucharius und Valerius seit alterer Zeit etwas bstlich der 

romanischen Krypta deponiert worden waren. Die translatio der beiden ersten 

Glaubensboten unter Cyrillus andererseits erscheint nur sinnvoll, wenn die beiden 

Bischofsgraber bzw. ihre Gebeine sichtbar waren und in der Funktion und als Ersatz 

von Martyrergrabern wirksam werden konnten,
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Abb. 8 Sarkophagdeckel aus St. Maximin, Voider- und Riickansicht

37 cm, erh. Breite 57 cm, Dicke 10 cm. Linke obere Ecke. Rand 7,7—8 cm breit, 

zwei Bogen mit 26—28 cm lichter Weite8.

g) Sarkophagfragment, gefunden auf dem Schulhof St. Matthias. Landes- 

museum Inv. Nr. 55, 95. Obere Seite einer Wandung mit eng gestellten Bogen 

verziert. Erh. Hohe 40 cm, erh. Breite 38 cm.

Die sichere Zuweisung dieser verschiedenen Sandsteinplatten mit geome- 

trischen Ornamenten ist nur dann gegeben, wenn Plattenstarke und erhaltene 

Randleisten erkennen lassen, dab die Ecken durch Abarbeitung gebrochen 

sind, wie dies auch bei den nicht ornamental verzierten Sarkophagen geschieht.

In dieser Hinsicht ist ein grober Sandsteindeckel mit steiler, dachformiger 

Abschragung, abgestuften Giebeln an den Schmalseiten und Mittelbossen an 

den Langseiten eine wertvolle Erganzung. Der Deckel stammt aus St. Maximin

8 Der Stein war als Schmalseite eines Plattengrabes wiederverwendet worden, 

eine Grabform, die mit dem 5. Jahrh. aufkommt und im Gebiet von St. Matthias 

kaum fiber das 10. Jahrh. hinaus reichen diirfte. Dies schlieiit nicht aus, dali der 

Stein mit Bogen- und Schuppendekor von einem zerstbrten Sarkophag des 5. Jahrh. 

stammt,
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und wurde, friiher mit hohem Stufengiebel erganzt, durch Kriegseinwirkung 

erheblich beschadigt (Abb. 8 oben).

An den Deckelschmalseiten sind jeweils die Bogen nebeneinander dar- 

gestellt, daruber folgt, durch ein winklig zur Flache stehendes Giebeldach als 

Eckgiebel verengt, auf die restliche Breite des Daches rechts und links eine 

Taube, die einander zugewandt sind; dazwischen Schuppenornament. Die 

Ecken zur Langseite sind als schmale Giebel mit etwas eingetieftem Feld 

ausgebildet. Das Mittelakroter der Langseite ist einmal mit einem Doppel- 

bogen in einfachem Rahmen, auf der anderen Langseite mit einem Mittelsteg 

und etwas hbher stehenden andreaskreuzfdrmig angeordneten Stegen seitlich 

gefiillt. Da hier die obere Halfte abgebrochen ist, reicht die urspriingliche Hbhe 

aus, ein XP als Christogramm zu erganzen9, wie es in gleichem Stil und tech- 

nischer Ausfiihrung, wenn auch in einem Clipeus und vermehrt um Alpha 

und Omega, ein Fragment einer Schranke aus Remagen, Kreis Ahrweiler, zeigt, 

das sich heute im Museum zu Bonn befindet. Bruchstiick eines „gitterartigen 

Reliefs'1, Hohe 35 cm, Breite 42 cm, Dicke 7,5 cm. Landesmuseum Bonn Inv. 

Nr. 14 115. Gefunden 1900 beim Kirchenneubau, vgl. Lehner, Die antiken Stein- 

denkmaler des Provinzial-Museums Bonn (1918) 468 Nr. 133610.

Fundort und technische Ausfiihrung ermbglichen es, die Stiicke 1—4 als 

zu einem und demselben Aufbau gehorend wahrscheinlich zu machen. Die 

ornamentale und technische Ubereinstimmung ist m. E. auch fur die beiden 

Kalksteinfragmente 7 und 8 offenbar, die als beidseitig verzierte Schranken 

allerdings in einem anderen Zusammenhang aufgestellt waren, aber zeitlich 

nicht wesentlich jiinger oder alter anzusetzen sind11.

Die Errichtung von Chor- und Altarschranken ist im Bereich der Matthias- 

Euchariuskirche jedoch nur in der Zeit zwischen der Griindung der sogenann-

9 Fur die Erganzung zu XP spricht, daB bei steiler Dachschrage das Mittelakroter 

ein hochkant stehendes, rechteckiges Feld bildet, in dem die erhaltenen Teile des X 

und der senkrecht stehende Steg in der Mitte diese Deutung nahelegen.

10 Das Fragment aus Remagen ist nach der erhaltenen Starke von 7,5 cm als 

Mittelteil einer Schrankenplatte zu deuten.

11 Allen Steinen ist gemeinsam eine strenge, auf Bogen und Schuppen oder 

trapezfbrmige Gitter reduzierte, rein geometrische Ornamentik, die in der technischen 

Ausfiihrung und der plastischen Wirkung der „Kerbschnittornamentik“ nahe steht. 

Die gleichen Tendenzen zeigen sich auch in der Kunst der ubrigen Provinzen. Hier 

seien vergleichsweise die Architekturprospekte der Mosaiken in der Kuppel des 

H. Georgios in Saloniki (Thessalonich) erwahnt oder der Grabstein des Abtes 

Schenute von Atribe, der 466 n. Chr. gestorben ist, vgl. A. Rumpf, Stilphasen der 

spatantiken Kunst. Arbeitsgemeinschaft fur Forschung des Landes Nordrhein-West

falen 44 (1955) S. 31 Taf. 27, 113. — In der streng geometrischen Wirkung gleichartig 

ist eine groBe Steinplatte aus Auxerre hier anzufiigen, die in einem Kreisfeld oder 

Clipeus ein XP in Kreuzform zeigt. Nach R. Louis, Les Eglises d’Auxerre (Paris 

1952) 36/37, Abb. 12 wird der Stein dem Altare uber dem Grabe St. Germain’s 

zugewiesen und gehbrt der Zeit Clothildes an. Nach M. Jean Hubert (ebd. S. 36) 

erscheint diese Kreuzform als XP in Gallien um 400 und kommt um 540 n. Chr. 

auBer Brauch. Clothilde hat zwischen 493 und 545 ein kleines Oratorium durch eine 

groBere und prachtvollere Basilika ersetzt. Der Sarkophag mit den Gebeinen des 

Saint Germain d’Auxerre war nicht in einer Krypta, sondern im Altar der Kirche 

selbst aufgestellt (ebd. S. 35). Vielleicht kann aus dieser Anordnung auch auf die 

Aufstellung der Sarkophage des Eucharius und Valerius in der etwa ein halbes 

Jahrhundert alteren Kirche des Cyrillus zuriickgeschlossen werden.
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ten Johanneskirche durch Eucharius vor 314 und dem Wiederaufbau der Eucha- 

riuskirche durch Erzbischof Egbert mbglich. Aus stilistischen Griinden wird 

man im Vergleich mit Schrankenresten aus dem Trierer Dom (6. Jahrh.)12 und 

den Schrankplatten aus der Kirche St. Peter auf der Zitadelle zu Metz die 

Schranken aus St. Matthias nicht so spat ansetzen kbnnen13.

Altere Beispiele, ebenfalls aus Trier und der Umgebung der Stadt, lassen 

erkennen, dab die hier gefundenen Reste auch nicht mehr den Formen des 

4. Jahrh. n. Chr. entsprechen und einen spateren Ansatz verlangen14.

Bei Anlage von Heizkanalen wurden im siidlichen Querschiff und bei 

Grabungsuntersuchungen im Kapitelsaal-Sakristei 1915/16 Reste einer alteren 

Anlage angeschnitten, die zwar mit den allgemeinen Mauerziigen der Kirche 

fluchten, aber zwischen Querhaus und Seitenschiff bzw. zwischen Seitenschiff 

und Mittelschiff verlaufen, somit eindeutig alter sind als die ottonische Anlage 

des Bischof Egbert, der an der Stelle der Cyrilluskirche einen Kirchenneubau 

aufgefuhrt hatte. Von der Egbertkirche ist die Giebelwand des siidlichen Quer- 

armes der heutigen Kirche erhalten geblieben.

Weitere Mauerreste wurden wahrend der Restaurierungsarbeiten im Innern 

der Kirche beobachtet. So sind grbbere Mauerfundamente und Reste eines 

polygonalen Westwerkes im 1.—2. Joch der Kirche von W her aufgenommen 

worden. Diese reichen in nbrdlicher und siidlicher Richtung bis an die Seiten- 

schiff-Aubenmauern heran und machen es wahrscheinlich, dab die Egbertkirche 

in den Grundmaben die Breite der heutigen Kirchenanlage erreichte15. Die im 

siidlichen Querhaus und Seitenschiff in ost-westlicher Richtung verlaufenden 

Mauern und rechtwinklig zu diesen nach S gerichteten Mauern sind als sicher 

alterer Bestand erwiesen und datieren vor die Egbertzeit. Halten wir uns an 

die Uberlieferung, so ist den Quellen zu entnehmen, dab: „Cyrillus cellam 

St. Eucharii desertam et incensam reparavit monasteriumque non longe a priori 

loco constituit et illuc corpora sanctorum Eucharii et sucessorum eius trans- 

tulit, iuxta quos et ipse requiescit16."

Der Standort dieser Kirche ist festgelegt aus der Nachricht, dab Egbert an 

die Stelle der zerstorten Kirche, in der Eucharius ruhte, einen Neubau errich- 

tete, also an jenem Platze, an den der Begriinder der Trierer Kirche unter 

Cyrillus transferiert worden war. Da grbbere Bauten in der Zwischenzeit nicht 

iiberliefert werden, darf unterstellt werden, dab die Anlage des Cyrillus bis 

zum Normanneneinfall und in Ruinen bis in die zweite Halfte des 10. Jahrh. 

bestanden hat und sichtbar war17. Auf dieses sacellum, das in der alteren 

Nachricht als monasterium bezeichnet wird, darf man zunachst einmal alle die

12 Th. Kempf in. Th. K. Kempf und W. Reusch, Friihchristl. Zeugnisse (1965) S. 

274/75 Nr. 62 aus Liebfrauen und 63 aus dem Dom.

13 Friihchristl. Zeugnisse a.a.O. 133 Nr. 128. -— G. Collot, Les Origines du christia- 

nisme dans 1’ancien eveche de Metz du IVe au XIIe siecle (Katalog 1966) 45.

14 Friihchristl. Zeugnisse a.a.O. 19 Nr. 4.

15 Ubersichtsplan vgl. Friihchristl. Zeugnisse a.a.O. 165—174 Beilage. -— Kunst

denkmaler der Rheinprovinz a.a.O. 212 Abb. 164 und S. 213.

16 Kunstdenkmaler der Rheinprovinz a.a.O. 214. M. G. SS. VIII p. 158.

17 Kunstdenkmaler der Rheinprovinz a.a.O. 214. — F. Pauly, Die altesten Urkunden 

fur die Trierer Kirche St. Eucharius und ihre Bedeutung fur die Friihgeschichte der 

Abtei. Kurtrierisches Jahrb. 1968, 12—20.
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Mauern beziehen, die im siidlichen Querhaus und Seitenschiff gelegen sind 

(soweit sie nicht alteren Grabkammern zuzuweisen sind). Dabei muB fiir die 

Rekonstruktion dieser cyrillischen Anlage die Durcharbeitung und Vorlage 

alterer und der neuen Funde abgewartet werden, um auch nur annahernd 

iiber die GroBe und das Aussehen der Kirchenanlage wie auch des „mona- 

sterium“ genannten und ersichtlich an die Kirche gelehnten Bauwerkes genauere 

Vorstellungen zu gewinnen. Fiir den Datierungsansatz lassen sich jedoch Funde 

aus Trier anfiihren, die zeigen, daB in den Anlagen des 4. Jahrh. die Chor

schranken wie auch die Grabsteine andere Stilformen zeigen.

Eine friihchristliche Schrankenplatte mit Inschrift auf dem Rahmen: 

DOCEBO VOS und durchbrochenem Schuppendekor wurde in Wasserbillig ge- 

funden18. Der gelaufigen Form und technischen Ausfiihrung dieser Platte ent- 

sprechen z. B. die Gitterfiillungen des Hermenteiches von Welschbillig19.

In Relief begegnet die gleiche Anordnung z. B. auf einer Schrankenplatte, 

deren Reste in zweiter Verwendung in der Eulenpfiitz gefunden wurden20.

Vielleicht noch dem Ende des 4. Jahrh. n. Chr. gehort eine dicke Kalkstein- 

schranke an, die zweitverwendet 1961 als Deckel eines Sarkophages in der 

„alten Gruft von St. Paulin11 gefunden wurde21. Sie kann formal zwar nicht 

mit den Funden aus St. Matthias verglichen werden, ragt aber in der technischen 

Ausfiihrung der geometrischen Musterung von 12 quadratischen Feldern mit 

diagonal durchlaufenden Bandern und Rundschilden qualitativ noch weit 

fiber die Mattheiser Schranken hervor.

Bereits dem 6. Jahrh. werden Steine mit Flechtbanddekor, Rosetten und 

Ranken zugewiesen, die im Dom und in der Liebfrauenkirche gefunden wur

den und der Innenausstattung beider Anlagen unter Nicetius (525—566 n. Chr.) 

angehoren werden22.

Teile einer groBen Chorschrankenausstattung, die dem 7. und 8. Jahrh. 

angehoren, wurden in St. Peter auf der Zitadelle zu Metz gefunden und schlie- 

Ben sich, wenn auch technisch derber ausgefiihrt, den Beispielen aus dem Dom 

und der Liebfrauenkirche an23.

Grabplattenfragmente mit Darstellungen von Bogenfolgen oder Dreiecks- 

giebel mit flankierenden Bogen, die in der technischen Ausfiihrung des Reliefs 

den Steinen aus St. Matthias entsprechen oder aber nur durch das Motiv 

vergleichbar sind, sind in dem Katalog der Friihchristlichen Zeugnisse im 

Einzugsgebiet von Rhein und Mosel unter den Nr. 38, 41, 43, 44—46 verzeichnet 

(erganzte Zeichnungen bei Th. Kempf ebd. S. 202—-206 und Abb.). Wenn diese 

Fragmente auBer der Tatsache, daB sie der Technik nach in die spateste Phase

18 Friihchristliche Zeugnisse a.a.O. 19 Nr. 4.

10 F. Hettner, Die rbmischen Steindenkmaler des Provinzialmuseums zu Trier 

(1893) 251.

20 Friihchristliche Zeugnisse a.a.O. 233 Nr. 36.

21 Friihchristliche Zeugnisse a.a.O. 232 Nr. 34. — Die Errichtung der ersten Kirchen

anlage an der Stelle von St. Paulin wird dem Bischof Felix 386—398 n. Chr. zuge- 

schrieben. —• Gitter mit diagonal unterteilten Feldern zeigt z. B. das Relief an der 

SO —■ Seite am Sockel des Theodosiusobelisks am Hippodrom zu Constantinopel (vgl. 

A. Rumpf a.a.O. Taf. 14, 63), der im Jahre 390 n. Chr. errichtet wurde.

22 Th. Kempf in: Friihchristliche Zeugnisse a.a.O. 274 Nr. 62 und 275 Nr. 63 und 64.

23 Vgl. Anm. 13.
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der friihchristlichen Inschriften Triers gehdren und sicherlich noch nicht mero- 

wingisch sind, nicht viel zur Datierung beitragen konnen, so ist andererseits 

doch dahingehend eine Hilfe gegeben, dab auch an den Schrankenplatten aus 

St. Matthias eine besondere Vorliebe fur die Reihung von Bogenstellungen 

oder die Wiedergabe von Bogen beidseits der Vase mit den Reben und Tauben 

sichtbar wird24.

Besteht die Verbindung der Schrankenplatten und Fragmente aus St. Mat

thias mit den Grabinschriften und Sandsteinfragmenten mit Bogenmotiven zu 

Recht, wird man in Ubereinstimmung zu der Nachricht uber die Erbauung einer 

Kirche im Gebiet von St. Matthias unter Cyrillus in den Jahren um 450 n. Chr. 

die Schrankenplatten diesem Neubau zuweisen durfen. Die Grabinschriften 

mit Bogenmotiv, die Reste von Sarkophagen und Sarkophagdeckeln mit dem 

gleichen Ornamentmotiv wird man allgemein der ersten Halfte bis Mitte des 

5. Jahrh. zuschreiben konnen.

24 Hier darf erganzend auf die Reihung von Giebel und Bogen im Wechsel mit 

Bogenfenstern im Baptisterium des Neon zu Ravenna, um 450 n. Chr., verwiesen 

werden, vgl. A. Rumpf a.a.O. Tafel 29. 130.


