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Seitenrelief ernes Grabpfeilers aus St. Matthias 

in Trier

von

Heinz Cuppers

Im westlichen Teil des Mittelschiffes der St.-Matthias-Basilika wurde bei Aus- 

schachtungsarbeiten zur Fundamentsicherung der Turm- und Langhausstiitzen 

1963 eine spatantike Grabkammer freigelegt und durch das Landesmuseum 

untersucht. Zwischen dem Turmpfeilerpaar und dem ersten Arkadenpfeiler lag 

die Kammer mit Eingang an der Ostseite, von SO nach NW orientiert1. Die 

Schwelle im Tiirzugang lag etwa 1,40 m unter dem FuBboden der Kirche, eine 

Hbhe, die dem AuBen- und Gelandeniveau zur Zeit der Erbauung entsprochen 

haben wird. An den noch erhaltenen Mauerteilen des Aufgehenden, liber dem 

Fundament bis 0,70 m hoch erhalten, waren noch Putzreste festzustellen, wah- 

rend der urspriingliche FuBboden der Kammer ausgeraumt und durch frankische 

Plattengraber und wiederverwendete Sarkophage zur Klosterzeit durchwiihlt 

und teilweise bis unter den Fundamentabsatz auch das Erdreich gestort worden 

war. Die Kante des festgestellten Wandverputzes entsprach der urspriinglichen 

Boden- und Benutzungshbhe der Grabkammer (Abb. I)2 bei etwa 134,70 m 

ii. NN. Darunter lagen zwei beigabenlose Plattengraber (Abb. 1 und 2), denen 

auBerhalb der Kammer die Graber 3, 4, 5, 6, 7 und 8 zeitlich gleichzustellen 

sind3. Nach Aufhohung des Terrains, im Zusammenhang mit der Uberbauung 

dieses Areals durch die Kirche, sind die wiederverwendeten rbmischen Sarko

phage a, c, d und e sowie ein trapezoider Sarkophag b in die Erde gekommen.

Innerhalb der Kammer und zum Teil durch die 1,30 m tiefen Fundamente 

uberbaut, folgen von oben nach unten die Bestattungen I, II, III und IV, denen

1 Th. K. Kempf u. W. Reusch, Friihchristliche Zeugnisse im Einzugsgebiet von 

Rhein und Mosel. Trier 1965, 165—174.

2 Friihchristliche Zeugnisse a.a.O. 167—170. Die Benutzungshdhen der Grabkammer 

zeigen, dab diese nicht als unterirdisches Grabgewdlbe angelegt wurde, sondern eben- 

erdig zuganglich war. Die zu dem Grabhause gehdrenden Bestattungen, auf dem 

Estrichboden aufgestellte Sarkophage, sind wahrscheinlich mit dem aufgehenden 

Mauerwerk zerstdrt worden. Weitere Grabbauten dieser Art wurden zu friiherer Zeit 

im Gebiet von St. Matthias festgestellt, vgl. Ubersichtsplan Friihchristliche Zeugnisse 

a.a.O. nach S. 174. — Kunstdenkmaler der Rheinprovinz, Die kirchlichen Denkmaler 

der Stadt Trier (1938) 209—213.

Vereinzelt wurden spatantike Grabgewdlbe auBerhalb der Stadtmauer beobachtet in 

Trier-West, unterhalb der Marienkapelle, in Trier-West am Reichertsberg im Bereich 

einer Villa suburbana (unveroffentlicht), in Ehrang (Kunstdenkmaler der Rheinprovinz, 

Landkreis Trier (1936) 91 Abb. 46. F. Hettner, Illustrierter Fiihrer durch das Provinzial- 

museum in Trier (1903) 35) und in Trier-Nord das Graberfeld von St. Maximin, Trierer 

Zeitschr. 24—26, 1956—58, 455 Abb. 67. H. Eiden in: Neue Ausgrabungen in Deutschland 

(1958) 359—63.

3 Frankische Grabfunde im Stadtgebiet von Trier, vgl. K. Bbhner, Die frankischen 

Altertiimer des Trierer Landes 2, 1958, 154—161.
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TRIER , ST. MATTHIAS 1962

GRABKAMMER UNO BESTATTUNGEN IM MITTELSCHIFF

Abb. 1 und 2 Grabkammer im Mittelschiff der Matthiasbasilika, Schnitt und GrundriB
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auBerhalb bei gleicher Hbhenlage die Sarkophage V, VI und VII und etwas tiefer 

X und XI entsprechen4.

Als alteste Bestattung ist der Sarkophag VIII in diesem Bereich zu betrach- 

ten (Abb. 1). In den gewachsenen lehmigen Boden eingetieft, ist der unver- 

zierte, grob scharrierte Sargtrog mit einem recht unfbrmigen Sandsteindeckel 

versehen, dessen Oberkante noch 0,50 m tiefer lag als die Unterkante des bst- 

lichen Mauerfundamentes der Kammer, 2,00 m bis 2,95 m unter der Eingangs- 

schwelle.

Der Sargtrog mit grobem Bogenschlag besteht aus rotlichem Sandstein und 

ist 1,70 m lang, 1 m breit und 0,60 m hoch5. Die Wandungen sind 0,15 bis 0.18 m 

stark, auch die Innenseiten sind mit Bogenschlag versehen. Reste eines Skelettes 

wurden beobachtet, doch war der Sargtrog bei der tiefen Lagerung im Erdreich 

durch Einwirkung von Grund- und Hochwasser vollkommen mit feinem Lehm 

eingeschlammt. Beigaben konnten trotz sorgsamster Untersuchung nicht fest- 

gestellt werden.

Der unformige 0,45 m dicke Deckel ist mit einem 0,28 m breiten glatten 

Grat versehen und zu den Seiten hin dachfbrmig abgeschragt (0,42 bis 0,55 m), 

wahrend zu den Kopfenden hin die Abschragung verzogen bis 0,70 m lang ist. 

Im Gegensatz zu den herkommlicherweise bekannten Sargdeckeln mit im 

MeiBelschlag angedeuteter Schindel- oder Schieferplattenabdeckung, mit Bogen

schlag oder schuppenartiger Musterung, mit Mittelbosse oder Eckverzierung 

waren die Oberseiten grob mit dem Zweispitz zugerichtet worden6.

4 Fur den in der NO-Ecke aufgestellten Kindersarg I, der mit Kalkbrei gefiillt war 

und als Beigaben ein faBformiges Flaschchen, einen Bronzedrahtring mit glockenar- 

tigem Anhanger und eine kleine Flasche mit flachgestauchtem Boden enthielt, ist ein 

Stuck des Deckels von Sarg II ausgebrochen worden. Die „ungestdrte Stellung“ von 

Sarg I macht es wahrscheinlich, daB die Erbauer der Kammer absichtlich die Sarko

phage I—IV mit in die Familiengrabstatte einbezogen haben und I, der wenig unter 

dem GrabkammerfuBboden stand, etwas versetzt und die Einarbeitung an dem Deckel 

von II vorgenommen haben. Ob aus AnlaB der Errichtung einer Familiengrabstatte 

auch Sarkophag II erst sekundar umgestellt wurde, war aus dem Schichtenbefund nicht 

zu ersehen. Es fallt jedoch auf, daB Sarg II N-S gerichtet ist, wahrend all e bisher im 

Bereich von St. Matthias aufgefundenen Sarkophage geostet sind.

5 Zur Form der Sarkophage und des dekorativ wirkenden MeiBelschlages an 

AuBen- und Innenseiten, vgl. F. Hettner, Die rdmischen Steindenkmaler des Provinzial- 

museums Trier (1893) 310 und 311. Ebd. auch reliefgeschmuckte Sarkophage Nr. 313 bis 

316 und 373.

Kdrperbestattungen in Sarkophagen wurden auch auf dem nbrdlichen Friedhof von 

St. Maximin und Paulin sowie in Trier-West und Pallien, vereinzelt auBerhalb beob

achtet, vgl. Zusammenstellungen bei J. Steinhausen, Ortskunde Trier-Mettendorf (1932) 

322 f., 347 f. — Ehrang, vgl. Kunstdenkmaler der Rheinprovinz, Landkreis Trier a.a.O. 

91. — K. Bbhner a.a.O. 1, 274 und 2, 14. — S. Loeschcke, Fruhchristliche Denkmaler 

aus Trier, in: Rhein. Ver. f. Denkmalpflege und Heimatschutz 29, 1936, 91—145, bes. 

97—109. — AuBerhalb des Trierer Landes, vgl. Lehner, Die Antiken Steindenkmaler 

des Provinzialmuseums in Bonn (1918) 375 Nr. 973—980. — F. Fremersdorf, Romische 

und frankische Graber bei der Severinskirche in Kdln. Bonner Jahrb. 138, 1933, 22—80.

6 Der Deckel des Sarkophages VIII weicht von den sonst ublichen insofern ab, als 

die Zurichtung der Dachschragen und des Mittelgrates nur sehr grob und oberflachlich 

ausgefiihrt wurden. Die in den hoheren Schichten folgenden Sarge hatten sorgfaltig zu- 

gerichtete Deckel, die genauestens den Sargtrogen angepaBt waren. Soweit Sarkophage 

in spaterer Zeit wiederverwendet worden sind, variieren die GrdBenverhaltnisse von 

Deckel und Sargtrog mitunter erheblich und erweisen, daB sie von zwei verschiedenen 

Bestattungen genommen wurden.
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Aus bautechnischen Griinden muBten Sarg und Deckel von der Fundstelle 

entfernt werden. Hierbei wurde der sehr schwere und auBerlich unscheinbare 

Deckel gedreht und lieB an der Unterseite die vollstandig erhaltene Relief- 

darstellung einer prachtvollen Vase in Form eines Kraters erkennen, aus der 

zwei breite Akanthusblatter und ein Bliitenstengel herauswachsen (Abb. 3). 

Die Reliefflache, von einem 4—6 cm breiten glatten Rahmen eingefaBt, ist 

0,83 m breit und 1,54 m hoch. Nur am oberen Rand ist bei der Zurichtung des 

Steines zur Zweitverwendung als Sargdeckel die Rahmenleiste abgearbeitet 

worden7.

Das Relief zeigt einen Krater mil breiter Bauchung, die mit scharfer Kante 

zu dem stark eingezogenen, geschwungenen GefaBhals iiberleitet. Die Rand- 

lippe des weit gebffneten GefaBes ist wiederum scharfkantig gebildet und an 

der Oberseite flach gehalten. Der GefaBkbrper steht auf einem zierlichen, reich 

gegliederten FuB mit zylindrischem Sockel und blattfbrmig gekerbtem rundem 

Griffknauf, der, nach oben hin in einen vierblattrigen Blattkelch gebffnet, das 

GefaB tragt. Ein wertvolles MetallgefaB imitierend, ist die Bauchung mit sieben, 

sehr plastisch wirkenden, langen, an den Enden gerundeten Blattern oder La- 

mellen dekoriert. Uber dem Schulterumbug ist der eingezogene GefaBhals mit 

sieben senkrecht gerichteten Bandern verziert, die jeweils aus einem breiteren 

Mittelsteg und schmalen Seitenstegen bestehen. Um die engste Stelle der Hals- 

kehlung ist ein Band gelegt, das eine vierblattrige Blute uber dem mittleren 

Steg halt. Zu beiden Seiten des GefaBes sind groBe Henkel angebracht, die, von 

dem Blattkelch des FuBes ausgehend, in doppelter S-Schwingung bis zum 

GefaBrand reichen und hier rotellenartig in dicken Blattvoluten enden. Jeder 

Henkel besteht aus zwei Blattpaaren, die durch einen weit gebffneten, mit den 

Blattspitzen abwarts gerichteten Blattkelch unterteilt werden und spiegelver- 

kehrt nach oben und unten angeordnet sind8.

Aus dem Krater erheben sich zwei machtige Akanthusblatter, nach den 

Seiten bis an den Reliefrand reichend, nach oben und nach der Mitte zuriick- 

schwingend, zwischen denen fast senkrecht stehend ein breiter Stengel aufragt. 

Sechs sichelfbrmig geschwungene Blattchen, wie sie an Rebstbcken charakte- 

ristisch sind, gehen alternierend nach rechts und links hin von dem Stengel aus, 

wahrend nach oben hin eine groBe, weit gebffnete Blute die Bekrbnung bildet. 

In der Ansicht aus vier Blattern geformt, erscheint ein pinienzapfenartiger 

Bliitenstand, in der Art der Korbbliitler, inmitten dieses Blattkelches9.

An den beiden oberen sichelfbrmigen Blattchen zu Seiten des Mittelstengels 

hangen nach rechts und links zwei Masken mit phrygischen Miitzen. Die obere, 

nach rechts blickende Maske ist mit einem deutlich sichtbaren Band an dem

7 Die Verwertung von Quadermaterial verschiedenster Provenienz fur die Herrich- 

tung von Sarkophagen wird fur die Zeit nach den Zerstbrungen des 3. Jahrh. allgemein 

bestatigt. Nach der Normalisierung der politischen und wirtschaftlichen Verhaltnisse 

wird der Bedarf ordnungsgemaB durch Steinmetzen und Zulieferung aus benachbarten 

Steinbriichen gedeckt. Erst mit dem Ende des 4. Jahrhunderts ist wieder eine ver- 

starkte Zunahme der aus Spolienmaterial bestehenden Sarkophage zu verzeichnen.

8 Zur Verwendung des Kraters an den Pilastern von Grabdenkmalern, vgl. 

W. v. Massow, Die Grabmaler von Neumagen (1932) S. 42, Nr. 4; S. 46, Nr. 6.

fl Zur Form der Blute, vgl. die groBen Blattrosetten an den Neumagener Denk- 

malern, W. v. Massow a.a.O. Nr. 150; Nr. 182; Nr. 185.
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kugelformigen Ende der Mutze, das volutenartig eingedreht erscheint, aufge- 

hangt. Die Maske, mit traurigem Gesichtsausdruck, zeigt eine Falte auf der 

Stirn, aufgewdlbte Augenbraue uber dem tiefliegenden, schlitzfbrmig ausge- 

zogenen Auge und leicht abwarts gerichtete Mundwinkel. Die Backenpartie 

wirkt breit und flachig, entsprechend auch das Kinn durch die fast horizontale 

Begrenzung. Stirn und Schlafe werden von vier Paaren schrag gerichteter 

Haarstrahnen eingefaBt.

Das Gesicht der nach links blickenden Maske wird von sieben runden Buckel- 

locken gesaumt. Die gerundete Stirn und die deutliche Einziehung fiber dem 

Nasenbein, die kraftige Nase, die schrag einwarts gerichtete Oberlippe und das 

etwas gerundete, vorspringende Kinn geben dem Gesicht den Ausdruck des 

Friedlich-Frohlichen, der noch durch das gebffnete Auge und die gteichmaBige 

Rundung der Backen-Kinnpartie verstarkt wird. Trotz der geringen Relieftiefe 

von 1,5 bis 2 cm ist beiden Masken ein unterschiedlicher Ausdruck gegeben, 

der kiinstlerisches Konnen voraussetzt10.

Von ebenso vorzuglicher plastischer Wirkung sind die beiden groBen 

Akanthusblatter11. In zarter Schwingung aufwarts gerichtet, gehen die sehr 

kraftigen Blattstengel in einen Blattkelch fiber, aus dem zum Reliefrand hin 

jeweils ein Seitentrieb, S-fbrmig geschwungen, ausgeht, wahrend die tief ein- 

gefurchte Blattrispe im Bogen bis zur Bltite des Mittelstengels hinauffiihrt. 

Einem breiten Wedel gleich ist das linke Blatt in ftinf paarweise angeordnete 

Blatter unterteilt, die jeweils vierfach gezackte Randteilung aufweisen, wahrend 

am oberen Ende die Blattspitze umgeschlagen erscheint. Das rechte Akanthus- 

blatt entwickelt sich aus weit gebffnetem Blattkelch mit kleinem Seitentrieb 

und hat an der AuBenseite ftinf, an der Innenseite nur vier groBe, durch 

lange Kerben unterteilte Blatter. Entsprechend den unteren Seitentrieben sind 

auch die oberen Zwickel des rechteckigen Relieffeldes mit kleinen, von den 

beiden Blattern ausgehenden Blatttrieben gefullt.

Auf dem unteren Reliefrahmen steht, in Hbhe der Bodenlinie des GefaBes, 

nach rechts und links je ein hochbeiniger Vogel. Als „Obstschadlinge“ picken 

die Vogel an einer Birne bzw. an einer Traube12. Trotz der geringen Relieftiefe 

sind GefaB, Pflanze und Tiere, wie auch die Masken mit phrygischen Mfitzen 

von sehr plastischer Wirkung, die besonders durch die sorgfaltige Bearbeitung 

der Flachen und die scharfe Konturierung verstarkt wird, die nicht als ein-

10 Besonders reizvoll ist auch die MeiBelbearbeitung des Reliefs. Die scharfkantigen 

Konturen sind teilweise abgeglattet Oder aber werden, wie z. B. entlang des Bliiten- 

stengels, von flach neben- und iibereinander gestellten BreitmeiBelspuren begleitet. Die 

Sorgfalt der Bearbeitung zeigt sich besonders auch an den fast sichelfbrmigen Seiten

trieben, wo der getreppte MeiBelschlag volutenartig herumgefiihrt wird. Die punkt- 

fdrmigen Schlagspuren riihren von der vorbereitenden Abarbeitung der Bosse mit dem 

SpitzmeiBel cder Zweispitz her.

11 Die Akanthuspflanze, echter Barenklau, hat 5 cm lange Bliiten mit gipfelstan- 

diger Ahre gelblicher und rbtlich-weiBer Farbung, daher rutilus bzw. croceus a. Die 

Blatter sind buchtig gelappt bis 0,50 m lang und 0,16 bis 0,26 m breit, zierlich aus- 

gezackt von dunkelgriiner Farbung. Schon im Altertum als Zierpflanze in Lustgarten 

und als Einfassung von Beeten beliebt, vgl. RE. I, 1148 (Wagler).

12 Zur Darstellung der Obstschadlinge, vgl. S. Loeschcke, Denkmaler vom Weinbau 

aus der Zeit der Rdmerherrschaft an Mosel, Saar und Ruwer (1933) 7 und Abb. 6—10.
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getiefte Linie, sondern mehr durch die stegartig vor der Flache stehenden 

Reliefteile erzielt wird. Gleichzeitig wird die geradezu strotzend fullige Pflanze 

durch geschickte, perspektivische Ubertreibungen der Blattflachen in Auf- und 

Unteransicht, der Rundungen der Kelche und Knospen zu grbBter Wirkung ge- 

bracht. Entsprechend sind auch die Details des Kraters gearbeitet. Die GefaB- 

schulter fordert Aufsicht, wahrend der GefaBrand fast horizontal als Steg er- 

scheinend, in Augen- und Sichthohe gelegen ist. Die beiden Masken sind mit 

ihren groBen Backenflachen auf Unteransicht berechnet, was auch durch die 

groBen Brauenbbgen uber den Augen, die Augenbehandlung selbst und die 

Bearbeitung der Nasenflugel nahegelegt wird. Vollends ist die bekrbnende Blute 

des Mittelstengels mit den Kelchblattern und dem Bliitenstand weit gebffnet, 

das Kelchblatt weit abwarts geklappt, so daB sie fast zum Betrachter hin geneigt 

erscheint.

LaBt sich aufgrund dieser technischen Details der Wiedergabe die urspriing- 

liche Aufstellung ermitteln, indem ein Unterbau von etwa 0,60 bis 0,90 m Hohe 

die vorteilhafteste Ansicht gewahrte, erhebt sich die Frage, welcher Art von 

Monument das Relief einst angehbrte.

Die Zuweisung zu einem Grabdenkmal wird nicht nur aus der Darstellung 

nahegelegt, sondern durch sparliche Reste eines Reliefs an der linken Seite 

wahrscheinlich gemacht, die bei der Herrichtung zu einem Sargdeckel stark 

zerstbrt, nur noch auf wenige Zentimeter Breite sichtbar sind. Etwa 0,70 m uber 

der unteren Rahmenleiste ist auf etwa 10 cm Breite der Rest einer Nische er- 

halten, in deren zum Rand hin gerundeter Flache von 0,40 bis 0,50 cm uber der 

Unterkante des Steines die Innenflache einer gebffneten Hand erhalten ist. Die 

obere Halfte des Quaders war, soweit die Abarbeitung erkennen laBt, nicht ein- 

getieft und trug mit groBer Wahrscheinlichkeit eine Inschrift. Diese Beobachtung 

sichert die Deutung und Zugehdrigkeit dieses Steines zu einem Grabmal, das 

wahrscheinlich pfeilerartig gebildet, aus Stufenunterbau, kleinem Relieffeld 

und dariiber der Grabinschrift, Deckgesims und Bekronung, vielleicht in Form 

eines Pyramidendaches, bestand13. Wahrend die Haupt- und Ansichtseite mit 

Relief- und Inschriftfeld bis auf die erwahnte Hand und den Ansatz einer Nische 

zerstbrt ist, laBt unser Relief mit Krater und Akanthuspflanze den SchluB zu, 

daB die erhaltene Darstellung die rechte Nebenseite eines Grabpfeilers bildete, 

dessen GrundmaB mit der erhaltenen Tiefe von 0,96 m entweder quadratisch 

und an der Vorderseite ebenso breit war, oder aber geringfiigig zu einem recht- 

eckigen Format tendierte. Die Ruckseite, rechte anschlieBende Flache, war, 

soweit erkennbar, nicht bearbeitet. Wie der gute Erhaltungszustand des Reliefs 

zeigt, muB der Stein entweder von dem damals noch aufrecht stehenden Grabmo-

13 Bei der Dicke des Reliefblockes ist fur eine Aschenkiste kein Anhalt gegeben, da 

alle „Innenflachen“ bei der Zurichtung zu einem Sargdeckel abgearbeitet wurden. Ver- 

gleichsweise sei auf die Quader der unten besprochenen Rebdarstellung verwiesen 

(S. 203) und auf das Denkmal von Igel (S. 200), die nach Hohe und Breite nur wenig 

kleiner sind als das Denkmal, dem das Relief von St. Matthias urspriinglich zugehdrte. 

Da es ganz unwahrscheinlich ist, daB eine vertikale Trennfuge die Haupt- und Vor

derseite des Denkmals durchschnitt, wird man erwarten diirfen, daB auf die Hohe des 

erhaltenen Reliefs der „ Grabpfeiler" monolith war.
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nument auf dem siidlichen Graberfeld der Stadt abgebaut worden sein oder er 

gelangte sehr bald nach der Verwustung und zeitweisen Auflassung nach der 

Katastrophe von 275 n. Chr. an den Platz seiner zweiten Verwendung14. Hierbei 

1st erwahnenswert, dab die Reliefflache als Unterseite des Deckels uber der 

Hohlung des Sargtroges vor weiterer Zerstorung geschutzt war und offenbar 

absichtlich wiederverwendet wurde, denn die beiden Masken lagen genau uber 

dem Kopf des hier beigesetzten Toten (geostet) zum westlichen Teil des Sarg

troges hin. Will man fur diese Wiederverwendung nicht reine Zufalligkeit ver- 

muten, ergibt sich, dab, bei veranderter Bestattungssitte, die Reliefdarstellung 

noch mit einem Sinngehalt erfiillt war und entweder der Vorstellungswelt des 

Verstorbenen oder der Hinterbliebenen, die die Herrichtung des Grabes besorg- 

ten, entsprach15. In mannigfaltigen Abwandlungen sind Krater und die aus ihm 

hervorspriebenden Pflanzen (Akanthus, Weinrebe) in der Grabkunst nachzu- 

weisen. Es kann hier der Einfachheit halber auf die zahlreichen Wiedergaben 

bei Esperandieu und W. v. Massow16 verwiesen werden. Zumeist ist das Motiv 

dekoratives Beiwerk, in dem Pilaster und Sockelteile entsprechend verziert sind.

14 Zur Ausdehnung des siidlichen Graberfeldes, vgl. Friihchristliche Zeugnisse a.a.O. 

165—174, bes. 166. — Neben dem Brandgraberfeld vor der Stadtmauer im Zuge der 

Ziegelstrabe bis hin zum Aulbach entwickelte sich in der 2. H. d. 3. Jahrhunderts ein 

offenbar separiertes Graberfeld mit Kdrperbestattungen im Gebiet zwischen Eisen- 

bahn, Mosel und Aulstrabe bis zum Kreuzgang des Klosters. Entlang der Rbmerstrabe 

nach Konz und weiter nach Metz ziehen sich Brand- und Kbrpergraber mit Resten 

von Denkmalaufbauten bis nach St. Medard hin. St. Medard ist im Mittelalter auch 

Pfarrkirche fur die Bewohner siidlich der Stadtmauer bzw. der Ansiedlungen von 

St. Matthias und Medard gewesen. Dort befand sich auch der Friedhof, wahrend im 

Gebiet von St. Matthias erst nach der Sakularisation ein Pfarrfriedhof eingerichtet 

wurde.

Der wiederverwendete Stein kann primar an der Hauptstrabe aufgestellt gewesen sein 

und gehbrte zu einem Grabmonument, das zusammen mit vielen anderen Aufbauten 

der Stadt in den Wirren von 275 zerstbrt wurde. Vgl. J. Steinhausen, Archaologische 

Siedlungskunde des Trierer Landes (1936) 382.

15 Die Verwendung von Spolien ist fur die Herrichtung von Grabern durchaus ge- 

laufig (vgl. F. Hettner, Steindenkmaler, Nr. 234: Block mit dem Relief eines Amor, 

spater zu einem Sarkophag verwandt. Gefunden zwischen Tawern und Onsdorf), und 

war dann ohne Belang, wenn der Sarkophag in der Erde versenkt, nicht sichtbar blieb. 

Auch der Sarkophag Grab VIII lag tief in das Erdreich versenkt, erheblich unter dem 

Terrain- und Benutzungsniveau des Friedhofes. Ftir den Verstorbenen ist bei dem 

Mangel von Beigaben in Hinsicht auf seine „Religionszugehdrigkeit“ nichts zu ermit- 

teln. Christliche Bestattungen wurden jedoch nur wenige Meter weiter im siidlichen 

Seitenschiff beobachtet und sind, wenn auch in hoherer Schicht, durch Inschriften ftir 

das gesamte Gebiet des Kbrpergraberfeldes gesichert.

Die Tatsache, dab das Relief keinerlei Beschadigung erlitten hat, die sehr schonende 

Abarbeitung und Anpassung an den Sargtrog und die Position der „Masken“ fiber dem 

Kopf des Toten, schlieben die rein zufallige Wiederverwendung fast aus.

16 W. v. Massow a.a.O. z. B. Nr. 4 S. 42, Denkmal des Albinius Asper. Abb. 23: Krater 

etwas breiter, Gefabkbrper mit fiinf Lamellen verziert. Weitere Gefabe dieser Art am 

Bukranionpfeiler Abb. 29.

Krater mit Akanthuspflanze, vgl. Esperandieu, Bas reliefs de la Gaule a.a.O. 6651 an 

den Seiten eines Weihealtars an die Nehallenia in Dornburg.
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Abb. 4 Grabdenkmal aus Igel, Vorderseite

Grabpfeiler aus St. Matthias

Eine typologische Entsprechung bietet im engeren Umkreis von Trier ein 

kleiner Grabpfeiler aus rotem Sandstein, der 1940 bei Igel gefunden wurde17. 

Noch in situ angetroffen, wurde der untere Teil eines auf drei Seiten mit Relief 

verzierten Denkmals freigelegt, das 0,59 m hoch, an der Vorderseite 0,89 m lang, 

an den Seiten 0,95 m breit ist und auf mit Blattprofil verziertem Sockel von 

1,21 m Lange und 0,30 m Hbhe stand. Darunter lag eine dicke Standplatte

11 Trierer Zeitschr. 16/17, 1941—42, Taf. 30—31 und S. 228—9. Das Denkmal datiert in 

die 1. H. des 3. Jahrh. Verwandt ist dem Krater ein GefaB, das an der Innenseite des 

rechten Risalits am Circusdenkmal von Neumagen dargestellt ist, vgl. W. v. Massow 

a.a.O. 143, Taf. 31: Auf einer Saule mit korinthisierendem Kapitell steht ein Krater mit 

rundem FuB und sehr plastisch wirkendem Zungendekor an dem GefaBkbrper. Der 

GefaBhals ist ahnlich wie in St. Matthias und Igel eingezogen und mit senkrecht-geripp- 

ten Stegen verziert. Ein dickes, gedrehtes Band ist um die engste Stelle der Hals- 

einziehung gewunden. Das Circusdenkmal wird in das erste Viertel des 3. Jahrh. 

datiert, ein Ansatz, der dem Relief von St. Matthias entsprechen wird.
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Abb. 5 Grabdenkmal aus Igel, rechte Seite

btindig mit dem Benutzungsniveau auf einfachem Fundament aus Stein- 

schrotteln (Abb. 4—6).

Die Vorderseite zeigt in relativ flachem Relief zwei stehende Eroten, die 

mit erhobenen Handen das Inschriftfeld der nachsthbheren Quaderschicht halten, 

das zusatzlich auf einem zierlichen SaulenfuB in der Mitte aufruhte18. Die rechte 

AuBenseite zeigt einen Krater mit S-formig geschwungenen Volutenhenkeln, 

aus dem ein breiter Blattkelch einer Akanthuspflanze fast senkrecht aufragt. 

Aus dem Blattkelch winden sich zu den Seiten in weiter Rundung zwei Wein- 

reben, mit Blattern und dicken Trauben behangen. Neben dem Krater sind zu 

den Ecken hin zwei Vogel als „Obstschadlinge“ dargestellt, die von am Boden 

liegenden Trauben die Beeren picken. Neben der kompositorischen Uberein- 

stimmung zu dem Relief aus St. Matthias ist es besonders auch die Form des 

Kraters und dessen Verzierung, die, wenn nicht gleiche Schule und Kiinstlerhand, 

so doch ein gleiches Vorbild erkennen lassen. Das GefaB. auf breitem ungeglie- 

derten FuB, ist breitbauchig mit scharfkantigem Umbug zur Schulter hin. Der 

Hals ist stark eingezogen und mit drei Streifen verziert, die aus breitem Mittel-

18 Hettner, Steindenkmaler Nr. 205: Unterteil eines mittelgroBen Grabmonumentes, 

den Hohlraum fur die Asche enthaltend. Auf der Vorderseite stehen einander zuge- 

wendet zwei Amoretten, von denen wenig mehr als die Flugel erhalten sind; unten 

zwischen ihnen der untere Teil eines sich nach oben verbreiternden Saulchens. 

S. Loeschcke, Denkmaler vom Weinbau a.a.O. 7 und Abb. der Seiten mit Rebe, S. 8 

und Tafel II.
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Abb. 6 Grabdenkmal aus Igel, linke Seite

steg und schmaleren Seitenleisten bestehen. Um den Hals ist horizontal ein 

Band gelegt, das eine Bliite halt. Wahrend der linke GefaBhenkel durch eine 

Rille zweigeteilt erscheint, ist der rechte Henkel mit paarweise gegeneinander 

gestellten und zusammengedrehten Blattern verziert (Abb. 5).

Die linke Seite dieses Igeler Grabmals ist nur roh im Bossen vorgearbeitet 

und sollte, entsprechend der vollstandig ausgearbeiteten rechten Seite, ebenfalls 

einen Krater mit Pflanzen darstellen19. Der erhaltene Reliefblock ist durch die 

glatte Lagerflache seiner Oberseite deutlicher als „untere“ Halfte „eines pfeiler- 

artigen Monumentes“ bestimmbar. Ein zweiter, ebenso groBer Steinblock bildete 

die obere Halfte und trug an der Vorderseite den Inschriftschild, an den Seiten 

folgte die obere Halfte der Komposition mit Akanthuspflanze und Weinrebe. 

In Ubereinstimmung mit einem Weinrankenrelief (vgl. unten S. 203) kann 

in dem oberen Quader eine Aushohlung angenommen werden, in der die Bei- 

gaben und der Leichenbrand hineingestellt wurden. Als bekrbnenden AbschluB 

wird man auf ausladendem Gesims, das der Sockelplatte entsprach, ein Pyrami- 

dendach annehmen durfen.

Bis zum Deckgesims ergibt sich eine Gesamthbhe von 0,29 m + 0,59 m + 

0,59 m + 0,29 m = 1,76 m.

19 Nur teilweise fertiggestellte Reliefs weist auch ein Denkmal aus Junkerath auf, 

vgl. F. Hettner a.a.O. Nr. 232.
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Bei gleichartiger Anordnung, die auch fiir die Gegenseite des Denkmals von 

St. Matthias die Komposition des Kraters mit Akanthuspflanze wahrscheinlich 

macht, ist fiir dieses eine Gesamthbhe von etwa 2,50 m bis zum Abschlubgesims 

zu erwarten.

Die Seitenflachen von Grabaufbauten mit dekorativ wirkendem Pflanzen- 

werk zu fiillen ist eine Mode, die noch auf weiteren Grabaufbauten im Trierer 

Land wiederkehrt: Unterteil eines mittelgrohen Grabmonumentes mit Hohlraum

Abb. 7 Achtformig gebundene Rebe auf zwei Grabmalresten aus Trier (unten) und 

Neumagen (oben)
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fur die Aschenurne, 1,25 m lang, 0,95 m breit und 0,68 m hoch. An der Vorder- 

seite zwei Amoretten einander zugewendet, zwischen ihnen ein Saulchen (ent- 

sprechend der Darstellung auf dem oben besprochenen Grabmal von Igel). Auf 

den Schmalseiten Weinranke, achtfbrmig aufgebunden, die aus einem Kelch 

herauswachst. In den unteren Ecken Amoretten, nach einem Vogel auf der Erde 

greifend bzw. rnit Korb auf dem Riicken und Sichel in der erhobenen rechten 

Hand, eine Schlange abwehrend. Auf der rechten Seite Amor, einen Vogel mit 

einer Traube fiitternd und Amor, einen Siebenschlafer mit ausgebreitetem Tuch 

einfangend (Abb. 7)20.

Ein Quader aus Neumagen21 (Abb. 7) mit etwas schmalerer Frontseite von 

1,02 m tragt an der Vorderseite die Inschrift des APROSSVS, wahrend die 

Schmalseiten die obere Halfte einer achtfbrmig aufgebundenen Rebe, Blattwerk 

und Trauben und im Laubwerk zwei Vogel zeigen. Die zwei verschiedenen 

Grabmalern angehbrenden Quader zeigen so starke Ubereinstimmung in Kom- 

position und technischer Ausfiihrung, dab sie gleichzeitig gefertigt, auch der 

gleichen Werkstatte entstammen mussen.

Dem gleichen Vorstellungsbereich darf auch ein Relieffragment aus Pachten 

zugewiesen werden, das neben der Rebe rechts und links je einen Damon zeigt, 

der eine Schlange in der Hand halt22. 1st all diesen Teilen pfeilerartiger Grab- 

monumente aus Igel, Trier, Neumagen und Pachten das Motiv gemeinsam, dab 

eine Pflanze (Akanthus oder Weinrebe und Akanthus zusammen mit der Wein- 

rebe) die ganze Flache der Seiten einnimmt, so ist das Relief von St. Matthias 

durch die beiden aufgehangten Masken um ein wesentliches Element bereichert. 

Als einzig vergleichbare Darstellung ist ein Denkmal in Paris heranzuziehen, 

das sich heute im Musee Carnevalet befindet23. Auf insgesamt acht Quadern, 

die einem Pfeileraufbau zugehbren, der vielleicht zu einem Tor oder Bogen 

zu erganzen ist, sind auf zwei Denkmalseiten stilisierte Baume dargestellt, an 

denen vier Masken aufgehangt sind. Die Kopfmasken, jeweils an alternierenden 

ausgreifenden Zweigen mit Bandern befestigt, sind nackt bzw. mit phrygischer 

Kappe und Helm verziert. P. M. Duval24 deufet diese Masken in Verbindung 

mit dem Baum als eine Trophae, die von der alten keltischen Sitte, den Kopf 

des Gegners abzuschneiden und privat oder bffentlich auszustellen, inspiriert sei. 

Hier sei das Thema kombiniert mit der Aufstellung eines Sieges-Tropaions und 

in den halbmythologischen Stil hellenischen Ursprungs transponiert, die Dar-

20 Vgl. Anm. 18. Zu den Obstschadlingen, vgl. S. Loeschcke a.a.O. 7—11.

21 W. v. Massow a.a.O. Nr. 175: Grabaltar f. d. Sevir Augustalis Aprossus. Altar 

bestehend aus drei Bldcken, oben Urnenkammer. An den Seiten Weinranken im Bogen 

an einen Stamm gebunden. S. Loeschcke a.a.O. 7.

22 Relieffragment Inv. Nr. 18 883 Landesmuseum Trier. Der grimme Ausdruck der 

Kdpfe erweist die Figuren als Damonen, die gleichzeitig die Schlange als ihr Begleit- 

tier tragen. Eine Schlange wehrt der traubenlesende Amor auf dem Rebdenkmal aus 

Trier (oben Anm. 18) ab. Eine Schlange windet sich an einer Rebe hoch auf einem 

rbmischen Sarkophag aus Trier, F. Hettner a.a.O. Nr. 316, gefunden im ehem. Agneten- 

kloster.

23 Esperandieu a.a.O. 3138.

24 P. M. Duval, Paris antique (1961) 205—9. Die Steine wurden 1867 beim Hotel Dieu 

gefunden: acht Blbcke, die einem grbBeren Aufbau zugehbren, dessen sichere Bestim- 

mung bislang nicht geklart ist. Auf der Gegenseite des Reliefs mit stilisiertem Baum 

und aufgehangten Masken befindet sich einfacher Pinienblattdekor.
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stellung auf den Sieg fiber die Amazonen zu beziehen25 (Abb. 8). Das gleiche 

Motiv ist auf einem geschnittenen Stein erhalten, den R. Billiard, La vigne dans 

1’antiquite (Lyon 1913) S. 19 abbildet: An einem Baum mit Blattwerk an den 

Zweigen hangen alternierend vier Masken mit z. T. sehr fiilligem Haar. Die 

Kbpfe werden als oscilla = Vogelscheuchen gedeutet26.

Dab den bisher angefiihrten Darstellungen ein uber das Dekorative hinaus- 

gehender Sinn zu unterlegen ist, wird wenigstens durch den Mattheiser Fund 

mit den aufgehangten Masken nahegelegt, die sicherlich nicht als Vogelscheuchen 

zu verstehen sind. Das Aufhangen von Masken ist aus unterschiedlichem religio- 

sem Brauch abzuleiten. Nach Cumont27 wurde Selbstmbrdern die Bestattung mit 

Totenopfer verweigert. Statt dessen befestigte man Masken — oscilla — an 

Baumen, die den Manen geweiht waren. Der magische Zauber sollte die 

umherirrende Seele des Toten durch die Luft reinigen, so wie Wasser und 

Feuer bei anderen Riten.

Im Bereich des Grabkultes sind Masken als Apotropaia zu verstehen, als 

„Schreckmasken“, die das Unheil abwehren, den Bering eines Tempels oder 

des Grabes schiitzen sollen.

In diesem Sinne erscheint das Medusenhaupt an den Seitenpolstern der 

altarfbrmigen Grabdenkmaler aus Neumagen und Trier28, verbunden mit der 

Okeanosmaske, die den Toten in Begleitung des Meerthiasos zu den Inseln 

der Seligen fiihrt.

Die grobflachigen Darstellungen der Akanthuspflanze und der Weinreben 

wird man dahingehend zu verstehen haben, dab das Bild ersatzweise fur 

wirkliche Pflanzgarten mit Blumen und Baumschmuck eintritt in der Absicht, 

dem Toten eine ihm genehme Heimstatte zu bereiten29. Hierbei ist der Kepo- 

taphien zu gedenken, heiliger Haine, die mit Baumen und Blumen bepflanzt 

werden, die gleichzeitig auch den Gottern heilig sind, wie z. B. Cypresse, Pappel, 

Ulme, Weide als Baumen der Persephone-Demeter. Als Grabblume erfreute sich 

die Rose, dem Blute des Adonis entsprossen, besonderer Beliebtheit und erscheint 

in vielfaltigen Abwandlungen als Ornamentschmuck auf den Grabmalern selbst. 

Auch die Akanthuspflanze (Acanthus spinosa) wurde wegen ihres strotzenden 

Blattwuchses zum Schmuck der Graber verwandt, wie Virgil, Cui. 398: hie et

25 P. M. Duval a.a.O. betont, dab keine der Masken nach barbarischem Vorbild 

bartig ist; keine hat geschlossene Augen. „Nichts ist verschiedener von den abgeschnit- 

tenen Kbpfen des Denkmals von Entremont, die andererseits auch nicht an einem 

Baum aufgehangt sind. Der Baum, hier entlehnt aus dem Repertoire der Darstellung 

von Trophaen, ist aber auch nicht der richtige Baumstumpf mit horizontalem Quer- 

holz, eine Art Modepuppe mit kreuzfbrmig angeordneten Armen, die mit den Tro

phaen der Feinde behangen.“ Werden schon durch die Darstellung des Baumes Zwei- 

fel an der Deutung des Reliefs als Darstellung, wenn auch abgewandelt, eines Sieges- 

monumentes wach, so ist eine Zuweisung auf einen mythischen Sieg uber die Ama

zonen schon durch die Kopfe nicht haltbar, denn Helmform und Haartracht (Buckel- 

locken), wie auch die Befestigung an den Bandern labt eher an Masken denken.

26 RE. XVIII 1567 s. v. oscilla (W. Ehlers).

27 RE. XVIII 1575. F. Cumont, Lux perpetua (1949) 335. — Varro bei Servius zu 

Aeneis XII 603.

28 RE. XIV 2107—11 s. v. Maske.

29 Vgl. F. Cumont a.a.O. 43,
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Abb. 8 u. 9 Paris, Musee Carnevalet. Reliefs mit aufgehangten Masken von einem 

Quaderaufbau
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acanthus et rosa purpureo crescens pudibunda colore et violae omne genus 

erwahnt30.

Zu den Pflanzen, die in Weinanbaugebieten dem Grabe zum Schmuck ge- 

geben werden, gehort verstandlicherweise auch die Weinrebe, deren Ranken 

und Traubengehange ornamental-wirkungsvoller Anordnung besonders zugang- 

lich sein muBten, Doch auch diese Bestimmung allein wird den groBflachigen 

Darstellungen an den oben genannten Denkmalern nicht ausreichend gerecht, 

denn bestenfalls Rahmenfelder, Pilaster oder die Denkmalruckseiten werden als 

Nebenflachen dekorativ behandelt worden sein31.

So wird man den an den Seitenflachen angebrachten Darstellungen doch 

eine starkere, auf den Totenkult bezogene Ausdeutung zuerkennen miissen, die 

durch das figurliche Detail erganzt werden kann. Aus dem Mischkrug, dem 

Krater, wachst die Akanthuspflanze mit dem starken Bliitenstengel in strotzen- 

der Lebensfiille hervor. Auch die Henkel sind aus Blattwerk gebildet, so daB 

die ganze Reliefflache mit Blattwerk erfiillt wird, eine Kompositionsweise, die 

durch die urspriinglich vorhandene farbige Fassung noch verstarkt wurde.

In der Verbindung zu den antiken Vegetationskulten wird die Pflanze zur 

Verkorperung der Lebenskraft und der Jenseitshoffnung. Zwar sind Pflanze, 

Friichte und Leben bedroht, indem Schadlinge die Friichte fressen (Vogel und 

Schlange), doch sind die aufgehangten Masken mit phrygischer Miitze wirkungs- 

voller Schutz und zugleich Ausdruck der Auferstehungserwartung, wie sie 

Kybele, Mithras und Attis und mit diesen in synkretistischer Verbindung der 

Spatzeit Bacchus ihren Kultanhangern zusicherten32.

In diese Richtung weist m. E. die Verbindung der Akanthuspflanze mit der 

Weinrebe auf dem Grabmal aus Igel (Abb. 5). Auch die Rebdarstellungen 

auf den beiden Monumenten aus Trier und Neumagen, die einander zur Voll-

30 Bliimner, Griechische Privataltertiimer (1882) 386/7.

31 In diesem Sinne wird man auch die Darstellung der Rebe auf einem Jurakalkblock 

von 2,40 m Lange und 0,75 m Hbhe im Museum zu Luxemburg zu verstehen haben, da 

das Relief Teil eines grbBeren Grabmonumentes ist. Die Weinrebe, personifiziert in 

der Gestalt einer nach rechts schreitenden Frau. Die Oberschenkel enden in Hbhe der 

Knie in Blattkelchen, aus denen nach rechts und links kraftige Weinstbcke sich ent- 

falten, die in doppeltem Volutenschwung mit Blattwerk und kleinen Zweigen sowie 

dicken Trauben behangen, die Flache fiillen. Die Frau tragt langes, fiber die Schulter 

zur Brust in zwei Strahnen herabfallendes Haar und greift mit den Handen in Seiten- 

triebe des Weinstockes. Zwei Kinder lesen die Trauben ein. Zum rechten Bildrand 

hochbeiniger Vogel (Reiher). Vgl. S. Loeschcke, Denkmaler vom Weinbau, S. 3 Abb. 1 

und Anm. 8. Verwandt scheint das Bild eines verschollenen Reliefsteines von Hoven 

bei Zulpich gewesen zu sein, der in die Sammlung des Grafen Hermann von Mander- 

scheid-Blankenheim gelangte und nur in Beschreibung erhalten ist, vgl. Keune, Ger

mania 12, 1928, 150: „Der Stein hat eingehauen das Bild eines Mannes, der inmitten 

von zusammenlaufenden Weinlaubranken sitzt. Zu seinen Seiten zwei Knablein, der 

eine abgekehrt, der andere zugewandt. Uber des Mannes Bacchuskopf steigen Wein

laubranken hoch empor und laufen iippig aus in mannigfaltige schwellende Windun- 

gen und hervorsprieBende Trauben, auf welchen ein Bock, ein Eichhbrnchen (Keune: 

Siebenschlafer, Leiermaus?), zwei Vbglein und eine Nachteule stehen. Alles hat bezug 

auf Bacchus." Erganzend hierzu sei auch auf ein grbBeres Grabmonument verwiesen, 

dessen Seitenteile ebenfalls mit groBflachigen Darstellungen der Weinrebe gefiillt war, 

vgl. W. v. Massow, a.a.O. Nr. 10 S. 74 und Abb. 47.

32 RE. XV 2131—55 s. v. Mithras (E. Wiist); ebd. 2145 Verbindung mit Dionysos, mit 

Magna Mater und Attis.
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standigkeit erganzen, durfen m. E. in den Bereich von Vorstellungen antiker 

Vegetationskulte geruckt werden. Sicherlich ist die Darstellung der achtformig 

aufgebundenen Rebe ein willkommener Beweis fur die Existenz dieser Form 

der Rebkultur an der Mosel zur Romerzeit, und man wird nicht fehlgehen, den 

Grabinhaber als Weinbergsbesitzer zu verstehen. Doch auf die Tatigkeit des 

Weinbauern selbst ist das Relief nicht zu beziehen, sind doch vielmehr Amoret- 

ten dabei, um die Ernte einzubringen und die unwillkommenen Schadlinge 

abzuwehren.

Bedenkt man jedoch, dab der Kultlegende nach aus dem Blut des Mithras 

die Weinrebe entsteht33, wird man den Rebdarstellungen doch vielleicht einen 

tieferen Sinn im Bereich des Totenkultes zuerkennen diirfen. Eine Vermischung 

der verschiedenen Elemente bietet das Relief aus St. Matthias. Das prachtvoll 

verzierte Mischgefab mit seinen groben Blatthenkeln ist mehr als eine einfache 

Blumenvase. Das strotzende Blattwerk der Akanthuspflanze umschliebt den 

Stengel mit bekrdnender Blute. Die sichelformigen Seitentriebe und Blattchen, 

wie sie gleichartig fur Rebstocke charakteristisch sind, tragen im oberen Teil 

die beiden Masken mit phrygischen Miitzen, die sich trotz der Unterschiede des 

Gesichtsausdruckes und der sichtbaren Haarfrisur einer genauen Bestimmung 

entziehen. Ihre Deutung als Masken aus dem Bereich des Mithraskultes wiirde 

eine dreifache Wiedergabe verlangen, indem Kautes und Kautopates mit 

Mithras gleichartig und gleichrangig gebildet sein miibten, wie dies das drehbare 

Kultrelief aus Dieburg34 zeigt. Von Masken, wie sie im dionysischen Bereich 

an Saulen oder Pflanzengebinden aufgehangt erscheinen, unterscheiden sich 

diese durch ihre phrygischen Miitzen und den ernsten Ausdruck35. So wird man 

die Reliefdarstellung mehr dem Bereich des Kybele- und Attiskultes zuweisen 

wollen, in dem Baum und Pflanzen als Symbole der Vegetation eine grobe 

Bedeutung haben. Beim Friihlingsfest wird beispielsweise ein Baum mit Blumen 

geschmuckt, bestattet und nach drei Tagen wieder aufgerichtet, um im folgenden 

Jahre verbrannt zu werden36. An den Baum hangte man die Gestalt eines 

Jiinglings, als Verkorperung der in dem Baume wirkenden Krafte des Lebens. 

Vertretungsweise mbgen hier die beiden Masken mit der Pflanze den Dualismus 

von Tod und Leben, von Sterben und Auferstehung versinnbildlichen oder als 

Masken eines synkretistischen Gotterpaares verstanden werden, das orienta- 

lischer Herkunft entsprechend gebildet ist und eine Verbindung von Mithras 

mit Attis bezeugt, wie sie im Kult in den Randprovinzen des romischen Reiches 

in Grobkrotzenburg und Konigshofen durch die Funde bestatigt wird37.

33 RE. XV 2139: Aus dem Korper des getoteten Stieres sprieflen die Pflanzen 

hervor, aus seinem Schwanzende Getreideahren, aus seinem Blut Weinreben.

34 F. Behn, Das Mithras-Heiligtum zu Dieburg (Berlin) 1928. — Romer am Rhein. 

Ausstellung des Rdm.-Germ. Museums Koln 19673 Taf. 44—5 Nr. A 123: Baum mit drei 

Kronen, darauf Kopfe des Mithras, Cautes und Cautopates, als Zeichen der Lehre von 

der Dreieinigkeit im Mithraskult.

35 RE. XIV 2107 s. v. Maske.

36 RE. XI 2257 s. v. Kybele § 5 Attis.

37 RE. XV 2145 s. v. Mithras. Zu den Denkmalern des Mithraskultes im Trierer 

Land, vgl. S. Loeschcke, in: Trierer Heimatbuch (1925) 311—34. Eine groBere Bronze

statuette des Attis wurde 1963 aus der Mosel gebaggert, vgl. E. Gose in Trier. Zeitschr. 

27, 1964, 148.
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1st diese Deutung, trotz des Mangels literarischer Belege, zulassig, wird man 

dem Relief aus St. Matthias den Rang eines religionsgeschichtlich sehr inter- 

essanten Denkmals zuerkennen durfen. Das Ubergewicht der Seitendarstellung 

gegeniiber der Frontseite mit schmalem Bildfeld und Inschrift ist geeignet, 

diese Vermutung zu unterstiitzen. Gleichzeitig werden die Denkmalreste von 

Igel, Neumagen und Trier aus der herkommlichen Deutung dekorativ gelungener 

Steinmetzarbeiten einem Bereich zugewiesen, der m. E. eher dem Totenkult 

und der Absicht monumentaler Denkmaler entspricht, indem der Grabschmuck 

den religidsen Vorstellungen der hier Bestatteten bildhaft Ausdruck verleiht. 

Gleichzeitig weist das neugefundene Relief aus St. Matthias auf die Wirksamkeit 

und starkere Verbreitung orientalischer Mysterien hin, die aus den Funden 

des Trierer Landes bisher nicht bundig zu erschliehen waren. Welche Fiille 

mythologischer Vorstellungen verschiedenster Herkunft an Denkmalern provin- 

zialrbmischer Grabdenkmaler moglich ist, zeigt, einem Bilderbuch der Mytho- 

logie gleich, das Grabdenkmal der Secundinier in Igel38.

38 H. Dragendorff-E. Kruger, Das Grabmal von Igel (1924).


