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Zur Marsinschrift aus dem Heiligtum von Mohn

von

WOLFGANG BINSFELD

1887 ergrub Hettner bei Mohn, Kr. Trier-Saarburg, ein gallo-rdmisches Heiligtum1. Unter den Funden 

ist der in zwei Teile zerbrochene Oberteil eines Kalksteinsockels mit Resten einer Inschrift auf der 

Frontseite, die uber die hier herrschenden Gotter Auskunft gab, in seiner Lesung umstritten (Abb. l)2. 

Leicht lesbar sind lediglich die ersten und letzten Buchstaben der ersten Zeile MARTISME. . MNAE.

Danach war der Sockel und der ehemals darauf stehende Gegenstand dem Mars mit einem auf Sme- 

beginnenden Beinamen und (ET) einer Gottin geweiht, von deren Namen nur das Ende zu lesen ist.

Der Beiname des Mars wird seit der Erstpublikation mit dem keltischen Wortstamm smerto -1 smertu - 

in Verbindung gebracht. Hettner (1893) schlug zweifelnd Smertatius, O. Hirschfeld (1904) Smertu- 

tius?, Schweisthal (1914) und Riese (1914) unabhangig voneinander in Analogic zur neugefundenen 

Inschrift aus Liesenich3 Smertrius vor. Die hinter SME- als Bruchrand noch sichtbare senkrechte Haste 

(s. Abb. bei Hettner Nr. 61) ist wegen ihrer Vieldeutigkeit keine Bestatigung eines R, aber immerhin 

ein Argument dafiir.

Hinter der Bruchstelle in der ersten Zeile las man bisher das Ende des Beinamens -IO oder -TIO. Eine 

erneute Uberpriifung der Inschrift erwies das als Irrtum. Es zieht sich vom unteren Ende der als I gedeu- 

teten Haste - wieder als Bruchkante - ein Schragstrich nach links oben, der auf den horizontalen Ab- 

schlufi eines T trifft. Er beweist ein N, das mit dem T ligiert ist. -TNO ware aber durch das Zusammen- 

stofien der Laute T und N eine ungewohnliche Harte. Man wird zwischen dem Schragstrich des N und 

der verlorenen ersten Haste ein einligiertes A rekonstruieren durfen, was bei den vielen Ligaturen der 

ersten Zeile nicht stdren kann. Somit kommen wir zu einem Namensende -T[A]NO. Mehr gibt der 

Stein zum Beinamen des Mars nicht her.

Nun fand 1980 der Gymnasiast Robert Loscheider im Bereich des selben Heiligtums das Fragment 

eines noch 3,5 cm breiten bronzenen Votivtafelchens mit eingelegten Buchstaben (Abb. 2). In der obe- 

ren Zeile der links und rechts unvollstandigen Platte liest man IT ANO4. Es ist erlaubt, das als das Ende 

eines im Dativ stehenden Gotternamens zu deuten und mit dem Stein in Verbindung zu bringen. 

Dann erhalt man nicht nur eine Bestatigung fur die vier Endbuchstaben, sondern dariiber hinaus ein 

zusatzliches -I- davor. So ergabe sich der Beiname SME[RTI]T[A]NO; aber der zur Verfiigung stehen

de Raum ware dann nur knapp gefullt, es ist noch Platz fur einen oder zwei ligierte Buchstaben.

Es gibt zwei Griinde, noch eine VL-Ligatur einzufiigen. Erstens ist - wenn ich richtig sehe - L der einzige 

Konsonant, der mit dem Folgenden wiederum einen keltischen Wortstamm ergibt: -litanus5. Fiir Gbt- 

ternamen mit diesem Stamm kann man auf Apollo Grannus Amarcolitanus und Apollo Bassoledulita- 

nus6 verweisen. Zweitens ist der Name Smertulitanus in Mainz als Personenname iiberliefert7. Dafi der
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Abb. 1 Inschriftstein aus Mohn, Inv. 15707 (Neg. LM. Trier RE 70,417; H. Thornig)

Abb. 2 Bronzetafelchen aus Mohn, Privatbesitz. M. 1:1 (Neg. LM. Trier RE 80,2/22A; H. Thornig)
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Abb. 3 Inschriftstein aus Mohn, Rekonstruktionsversuch der ersten Zeile 

(Zeichn. W. Kuschmann)
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Beiname eines Gottes und der Name eines Menschen identisch sind, dafur gibt es Beispiele: (Mars) 

Camulus, (Mars und Mercurius) Vellaunus, (Apollo) Moritasgus8. Es spricht also manches dafur und 

nichts dagegen, den Beinamen des Mars SME[RTVLI]T[A]NO zu lesen.

Den folgenden Namen der Gottin [ANQAMNAE hat schon Joseph Schweisthal analog zu den da- 

mals neugefundenen Weihungen an (Lenus) Mars und Ancamna aus dem Heiligtum in Trier-West9 

scharfsinnig erschlossen. Es war die dritte und letzte Beobachtung des Studenten10 11, der 1916 vor 

Verdun fiel. Vom Namen der Ancamna ist noch die erste Haste zu erkennen. Sie steht sehr steil, das 

pafit gut zu Schweisthals Annahme einer Ligatur von A und N, ahnlich der von A und M im gleichen 

Namen.

Zusammenfassend schlage ich also vor, die erste Zeile des Weihesteins aus dem Heiligtum von Mohn 

zu lesen: MARTI SME[RTVLI]T[A]NO ET [ANQAMNAE (Abb. 3). Bedingt durch die Enge der 

nur 26 cm langen Zeile ist die erstaunlich grofie Zahl der nachweisbaren und erschlossenen Ligaturen: 

TI, ME, [VL], TAN, ET, [AN], AM, AE.

Das Gbtterpaar Mars und Ancamna kennen wir nur aus Mohn, Trier-West sowie - durch einen 

schlecht iiberlieferten Inschrifttext - aus Ripsdorf, Kr. Euskirchen, norddstlich von Icorigium-Jiinke- 

rath"Die dort erwahnten Talliates kbnnen sehr wohl ebenfalls ein treverischer Volksteil sein12 13, der po- 

litisch zur Provinz Germania inferior abgesprengt worden ist15.
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