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legt, aber nicht vollendet, dann aber im 1. Jahrtausend in neuassyrisch/neu- 

babylonischer Art liberarbeitet wurde.

Vielleicht ist die Tatsache, daB das Mainzer Siegel mit der Darstellung 

eines Bogenschiitzen in den Besitz eines orientalischen Sagittarius gelangte, 

nicht ohne Interesse: Geht doch daraus anscheinend hervor, daB der Besitzer 

noch ein Verhaltnis zum Siegelbilde gehabt hat.“

Rbmische Wandmalereien aus dem Limeskastell Echzell 

Kr. Budingen (Hessen)

Vorbericht

Von Dietwulf Baatz, Saalburg

Bei den Ausgrabungen im Herbst 1965 kamen im Limeskastell Echzell in 

uberraschender Menge und Qualitat Wandmalereien zutage, uber die hier kurz 

berichtet wird. Die Grabungen in Echzell wurden 1897 von E. Kofler begonnen, 

der schon damals Reste von Wandmalereien fand1. H. Schonberger setzte die 

Untersuchungen 1958 fort2. Seif 1962 habe ich in fiinf Kampagnen weitere Teile 

des Kastells ausgegraben, das mit 5,2 ha Flache eines unserer grbBten Limes- 

kastelle ist. Seine Besatzung kennen wir nicht sicher, doch weisen verschiedene 

Fundstiicke darauf hin, daB mindestens ein Teil der Garnisonstruppe aus Ka- 

vallerie bestand3.

Fundumstande und Datierung

Nach den bisherigen vorlaufigen Ergebnissen darf man in Echzell vier 

Bauperioden annehmen4. Auf Beilage 2 ist ein Teil der Retentura mit den Perio-

1 ORL. B II 2 Nr. 18 Kastell Echzell S. 26.

2 Saalburg-Jahrb. 18, 1959/60, 35If.

3 Vorberichte in Germania 41, 1963, 338ff.; Saalburg-Jahrb. 21, 1963/64, 32ff.; 22, 1965, 

13911. - W. Barthel vermutete seinerzeit, daB die Ala I Flavia Gemina milliaria in Echzell lag, 

6. Ber. RGK. 1910-11, 150 Anm. Diese Vermutung erhielt vielfach Zustimmung, sie muB aber 

neuerdings als recht unsicher gelten. Es erscheint weder sicher, daB die Ala I Flavia Gemina 

tausend Mann stark war (E. Birley in: Corolla Memoriae Erich Swoboda dedicata. Rom. Forsch. 

in Niederosterreich 5 [1966] 66), noch daB sie in Echzell lag. Bort sind neuerdings Spuren einer 

anderen Ala aufgetreten, der Ala Moesica felix torquata, wohl quingenaria. Neben einer be- 

rittenen Truppe kann eine Infanterieeinheit in dem Kastell gelegen haben. Die Funde, die auf 

die Ala Moesica hinweisen, werden im Saalburg-Jahrbuch 25, 1968 (im Druck) behandelt.

4 Diese Bauperioden sind bei der Ausgrabung der Principia erstmals festgestellt worden, 

Saalburg-Jahrb. 22, 1965, 139 ff. Inzwischen konnten die Perioden noch etwas verfeinert und 

besser datiert werden. Nach den bisherigen vorlaufigen Ergebnissen beginnt Periode 1 bald nach 

90 n. Chr. Ihr Ende, zugleich der Beginn von Periode 2 a, diirfte in der Zeit zwischen 115 und 125 

n. Chr. liegen. Das Ende von Periode 2a (zugleich der Beginn von Periode 2b) wird in die Zeit 

zwischen 135 und 155 n. Chr. fallen. Besser gesicherte Datierungen werden erst nach weiteren 

Grabungen und nach der vollstandigen Auswertung des vorhandenen Materials vorgelegt werden 

konnen.
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den 1,2 a und 2 b dargestellt5. Man erkennt in Periode 1 und 2 a langgestreckte, 

fast 70 m lange Mannschaftsbaracken, von denen es anscheinend vierzehn in 

dem Kastell gab. Bisher warden zWei verschiedene Grundtypen von Baracken 

festgestellt; auf Beilage 2 ist der etwas grbBere Typus vertreten. Er wird da- 

durch gekennzeichnet, daB die Baracke im Mittelteil zehn gleichgroBe, jeweils 

durch eine Zwischenwand unterteilte Raume (Contubernien) besitzt; ein weite- 

res, elftes Contubernium ist etwas groBer. Neben diesem liegt der ,,Kopfbau“ 

fur Offiziere bzw. Unteroffiziere. Dem groBeren ,,Kopfbau“ entspricht am 

anderen Ende der Baracke ein kleinerer ,,SchluBbau“, der ebenfalls fur einen 

Offizier oder Unteroffiziere bestimmt war6. Wenn in der Baracke Infanterie 

lag, was wir nicht sicher wissen, so handelt es sich um die Unterkunft einer 

Centurie. Eine Kavallerieunterkunft dieser GrbBe miiBte indessen zwei Turmen 

mit den entsprechenden Offizieren beherbergt haben7. Weitere Grabungen in 

Echzell miissen abgewartet werden, bis in der Frage der Truppenbelegung mehr 

GewiBheit herrschen wird. Die Baracken der Periode 1 sind lange benutzt worden. 

Als die Principia der Periode 1 abgerissen wurden, um einem Neubau Platz zu 

machen (Periode 2), hat man die Mannschaftsbaracken lediglich repariert (Re- 

paraturperiode 2 a). Erst am Ende von Periode 2 a verschwanden sie, und es 

entstanden Neubauten ahnlicher Art an der gleichen Stelle. Die Spuren dieser 

Mannschaftsunterkunfte waren durch nachromischen Ackerbau schon stark 

zerstbrt, und daher konnten bisher keine vollstandigen Grundrisse gewonnen 

werden. In einer Baracke der Periode 2b sind nun die Wandmalereien gefunden 

worden, und zwar dort, wo der ,,Kopfbau“ anzunehmen ist8.

Die Verputzstiicke mit den Wandmalereien lagen zerbrochen in einer dich- 

ten Lage auf dem Boden eines ehemals holzverschalten Kellers von Periode 2 b 

(Beilage 2). Der Verputz war einst auf Fachwerk befestigt; der Fachwerklehm 

haftete noch an der Riickseite der Verputzstiicke. Eine machtige Lage un- 

verbrannten Fachwerklehms bedeckte die Schicht mit dem Verputz und schiitzte 

sie bis heute. Die Datierung des Kellers ergibt sich einerseits daraus, daB er die 

Barackenspuren der Perioden 1-2 a abschnitt. Die Keramik, die sich zwischen 

und unter den Verputzstiicken befand, gehbrt in die Mitte bis zweite Halfte 

des zweiten Jahrhunderts und zeigt damit andererseits, daB der Keller wahrend 

der Periode 2b bestanden hat. Die Fiillung des Kellers befand sich nicht in 

Sturzlage, sondern ist absichtlich eingebracht worden; nur so ist es zu erklaren, 

daB die Verputzstiicke in einer dichten Lage unten im Keller lagen. Vermutlich 

wurde ein baufalliger oder beschadigter Fachwerkbau fiir einen Neubau nieder- 

gelegt. Um die Holzpfosten des Fachwerks zu beseitigen, muBte man zuerst den 

Verputz abschlagen, der daher unten in den Keller gelangte. Danach warf man 

den Fachwerklehm hinein. Es erscheint wenig wahrscheinlich, daB der Ver-

5 Der letzte Gesamtplan des Kastells wurde im Saalburg-Jahrb. 22, 1965 Beilage 2 veroffent- 

licht; vgl. auch den Plan Germania 41, 1963 Beilage 14.

6 Unter den Offizieren verstehen wir hier Centurionen bzw. Decurionen, obgleich dieser 

Dienstgrad bei den Auxiliartruppen ausnahmslos aus dem Mannschaftsstand hervorging.

7 Saalburg-Jahrb. 22, 1965, 141 ff.

8 Der Kopfbau kann hier aus Griinden der Symmetric angenommen werden, vgl. die nordlich 

gegeniiberliegenden Baracken auf Beilage 2.
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putz aus einem anderen Gebaude, etwa dem in Echzell noch nicht bekannten 

Pratorium, stammte. Wenn sich dieses am ublichen Ort befand, lag es von der 

Fundstelle verhaltnismaBig weit entfernt. Im ubrigen hat man in mid bei dem 

Kastell schon mehrfach Reste romischer Wandmalereien gefunden; ihr Vor- 

kommen ist also durchaus nicht an ein einziges Bauwerk gebunden9.

Die Malereien diirften demnach am Anfang der Periode 2 b in einer Mili- 

tarbaracke angebracht worden sein, wohl in einer Offiziersunterkunft. Der 

Beginn von Periode 2 b liegt wahrscheinlich in der Spatzeit der Regierung 

Hadrians oder in der ersten Halfte bis Mitte der Regierungszeit seines Nach- 

folgers Antoninus Pius (vgl. Anm. 4). Die Principia des Kastells sind am Ende von 

Periode 2 b verbrannt, ebenso wenigstens ein Teil der Mannschaftsbaracken10. 

Offenbar ist aber die Baracke, aus der die Malereien stammen, - oder ein Teil 

davon - nicht verbrannt. Gewisse Schaden am Verputz deuten jedoch darauf 

hin, dab sie schon vor dem Abbruch nicht mehr im ordnungsgemaBen Zustand 

war11. Auch fanden sich in den hoheren Lagen der Kellereinfullung grbBere 

Brocken von verbranntem Fachwerklehm, die bei der Einplanierung des Kellers 

dort hingelangt sein werden.

T e c h n i k

Wie schon gesagt, befand sich der bemalte Verputz auf Fachwerk. In 

einigen Fallen lieB der noch auf dem Verputz haftende Lehm eine Schichtung 

erkennen. Hinter dem Verputz lag zuerst eine etwa 2 cm starke Schicht 

helleren Lehms, auf sie folgte dunklerer Lehm. In beiden Lehmsorten waren 

Strohabdriicke zu erkennen. Der dunkle Lehm bildete die Fachwerkfullungen, 

wahrend der hellere eine Art Lehmverputz gewesen sein diirfte, der liber die 

Fachwerkbalken hinwegging und den Grund zum Auftrag des Mortelverputzes 

bildete. Dafiir hat man anscheinend den noch feuchten Lehmverputz mit einem 

groben Holzkamm gerieft. Nach dem Trocknen wurde der Mbrtel-Unterputz 

aufgetragen, auf dessen Riickseite sich die Riefen negativ abformten (Abb. 1,1). 

Zur zusatzlichen Festigung enthielt der Unterputz Stroh, dessen Abdriicke noch 

deutlich zu sehen sind12. Uber dem gelblich getonten Unterputz wurde ein

9 Vgl. Anm. 1; ferner im Kastellbad: Saalburg-Jahrb. 22, 1965, 122. Nicht publiziert sind 

einige bemalte Verputzstiicke aus dem Kastell vicus, auBerdem drei weitere Fundstellen aus dem 

Kastell selbst (ohne die hier ausfuhrlich besprochene), von denen zwei nur wenig Material erbrach- 

ten, wahrend die dritte (aus Periode 1) eine etwas groBere Menge von Bruchstucken lieferte. 

Allerdings handelte es sich dabei um eine trockene, rein dekorative Malerei ohne figiirliche 

Darstellungen.

10 Das Ende von Periode 2 b liegt sicher in der zweiten Halfte des 2. Jahrhunderts, mog- 

licherweise mehr zum Jahrhundertende hin, vgl. Saalburg-Jahrb. 24, 1967, 34f. (Ende der Ech- 

zeller Topferei).

11 Das Fehlen des unteren Teils des Malereisockels, ebenso die oftmals schlechte Erhaltung 

der tiefsten noch vorhandenen Bruchstiicke diirften kein Zufall sein, sondern durch Feuchtig- 

keitsschaden in der SchluBphase der Baracke verursacht worden sein.

12 Wenn des Fachwerk verbrannte, so konnten sich im gebrannten Lehm die Riefen erhalten: 

E. Ritterling, Nass. Ann. 40, 1912 (1913) 43 Abb. 13. Auf dem Mortelverputz von Fachwerk- 

wanden hat man sie haufig beobachtet, z. B. in Vindonissa: Anz. f. Schweiz. Altkde. N.F. 34, 1932, 

19 Abb. 13; 39, 1937, 7 Abb. 7. - Stroheinlagen im Mortel-Unterputz von Wandmalereien: J. E. 

Bogaers, De Gallo-Romeinse Tempels te Elst in de Over-Betuwe (1955) 104ff. 252.
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hellerer Feinputz aufgetragen, der kein Stroh enthielt. Er trug die eigentliche 

Malschicht (Abb. 1,2).

Die Malschicht besteht aus einer Grundierung, die in verschiedenen Farben 

angelegt ist, und der eigentlichen Malerei. Eine Untersuchung wurde durch das 

Institut fur Technologic der Malerei an der Staatlichen Akademie der Bildenden 

Kiinste, Stuttgart, ausgefiihrt. Sie ergab, dab es sich um eine Malerei a secco 

in Kalk-Kaseintechnik handelt13. An Farbpigmenten wurden nur solche fest- 

gestellt, die fur die Zeit charakteristisch sind14. Kalk-Kaseintechnik ergibt zu- 

sammen mit diesen Pigmenten auberordentlich dauerhafte Wandbilder.

Abb. 1. Limeskastell Echzell. 1 Riickseite eines bemalten Verputzbrockens. 2 Schnitt 

durch den Verputzbrocken; die Malschicht liegt rechts. M. 1 : 2.

B e s c h r e i b u n g

Nach dem Sortieren der Verputzbrocken zeigte sich, dab die Reste mehrerer 

bemalter Wande vorliegen, die nicht alle aus dem gleichen Raum stammen. 

Wir besitzen zunachst Malereien aus einem rnabig groben, wohl rechteckigen 

Raum I. Die eine Schmalseite des Raumes bildete die unten ausfiihrlicher be- 

sprochene Wand A.(Beilage 3). Reste einer gleichartigaufgebauten, ihr einst sicher- 

lichgegeniiberliegenden Wand B befinden sich ebenfalls unter dem Fundmaterial. 

Von den Langswanden C und D lieben sich Teile zusammensetzen; ihre Deko- 

ration setzt die Architekturmalerei der Wand A in etwas abgewandelter Form 

fort, enthalt aber keine figiirlichen Darstellungen. Dort konnte der Ansatz 

eines hochliegenden Fenstergewandes nachgewiesen werden. Mbglicherweise 

besab der Raum eine Deckenmalerei, der vielleicht einige blaugrundige Ver- 

putzstiicke angehdren.

13 Die Untersuchung ist Herrn Dr.-Ing. E. Denninger zu verdanken. - Die bekannten 

Wandmalereien von Pompeji sind im iibrigen nicht in dieser Technik ausgefiihrt worden.

14 WeiB: KalkweiB (Calciumkarbonat); Gelb: ungebrannter Ocker; Rot: gebrannter Ocker 

und Caput mortuum (Eisenoxydrot); Violett: Caput mortuum mit KalkweiB ausgemischt; 

Griin: Cyprische Griine Erde; Schwarz: Holzkohleschwarz; Blau: Agyptisch Blau (Natrium- 

Calcium-Kupfer-Silikat).
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Aus einem anderen Raum (Raum II) stammt eine weiBgrundige Wand mit 

figurlichen Darstellungen (Taf. 9). Auf dem zugehbrigen Sockel werden mehr- 

farbige Marmorinkrustationen abgebildet. Diese Wand enthalt keine gemalte 

Architektur; sie macht einen vollig anderen Eindruckals die Wand A desRaums I. 

Dennoch sind beide Wande zweifellos von den gleichen Malern hergestellt 

worden, was sich aus mehreren bezeichnenden Einzelheiten der Ausfiihrung 

ergibt. Die Malerwerkstatte hatte demnach ein umfangreiches Repertoire; 

darauf wird noch zuruckzukommen sein.

Am besten erhalten ist die Wand A aus dem Raum I. Sie soil daher aus- 

fuhrlicher behandelt werden. Die Farben der Originalwand sind nicht gleich- 

maBig gut erhalten. Allerdings zeigten noch so viele Bruchstiicke die lebhaften 

antiken Farben, daBj eine farbige Rekonstruktion mbglich war. Sie wird auf 

Beilage 3 wiedergegeben15.

Der obere Teil der Wand, das jBildfeld, ist nahezu vollstandig erhalten. 

Vom Sockel ist weniger vorhanden, vor allem fehlt der untere AbschluB. Da der 

Sockel aber nur eine gleichmaBig grun-braun getupfte Flache bildete, mit der 

eine entsprechend gefarbte Marmorplatte nachgeahmt werden sollte, so laBt 

sich der Verlust verschmerzen16. Die Hohe des Sockels kann nur geschatzt wer

den. In der Rekonstruktion Beilage 3 wurde der Sockel mit einem breiten dunk- 

leren Streifen unten abgeschlossen, wofiir es viele Parallelen gibt17.

Auf beiden Seiten des Bildfeldes sind die Ansatze von zwei ehemaligen 

Ecken des Raumes I erhalten. Sie werden jeweils durch einen gelben Saum ge- 

kennzeichnet, in dessen Mitte sich eine kurze rote Linie befindet. Den oberen 

AbschluB bildet ein anderer Saum aus vielfarbig abgestuften gelb-braun- 

orangefarbenen Streifen, der wie ein Gebalk liber den toskanischen Saulen liegt. 

Am oberen Ende biegt der Saum mit einer Kante zur Decke des Raums ab. 

Bis auf den Unterteil des Sockels sind also die Begrenzungen der Wand rundum 

nachweisbar.

Die vier toskanischen Saulen stehen auf einer verhaltnismaBig schmalen 

griin-braunen Doppellinie, die fur einen Stylobat eigentlich zu diinn ist. Durch 

einen kurzen Schattenwurf scheinen die Saulen ein wenig vor die Wand zu 

treten; man erhalt den Eindruck, als blickte man von auBen in eine offene 

Saulenhalle. Zugleich teilen die Saulen die Wand in drei Bildfelder. Die Drei- 

teilung von Bildwanden durch Architekturdarstellungen entspricht einer Ge- 

pflogenheit der rbmischen Wandmalerei, die beispielsweise aus Pompeji, aber 

auch von spateren Beispielen bekannt ist. Bei dem Echzeller Bild besitzt die

15 Die Rekonstruktion Beilage 3 sowie die Kopien Beilage 4; Taf. 7-8 hat Frl. M. Schleier- 

macher angefertigt. Vgl. auch: Romer am Rhein. Ausstellung des Rbmisch-Germanischen Mus. 

Koln, Ausstellungskatalog (1967) 194f. Farbtaf. 3 neben S. 128. - Fur freundliche Beratung und 

einige Hinweise, die im folgenden verwendet sind, habe ich Herrn K. Parlasca zu danken.

16 Auf dem Sockel ist mit Sicherheit kein Laubwerk dargestellt. Die Deutung als nach- 

geahmte Marmorplatte ergibt sich aus der hier nicht naher besprochenen Wand 0, bei der eine 

gleichartig behandelte Flache im Oberteil der Wand erscheint und eindeutig als Marmor- 

inkrustation gekennzeichnet ist.

17 z. B. W. Drack, Die rbmischen Wandmalereien der Schweiz. Monographien z. Ur- u. 

Friihgesch. d. Schweiz 8 (1950) Taf. 43 unten; Bogaers a.a.O. Taf. 22-23.
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Beilage 4 zu Germania 46/1968

Limeskastell Echzell, Kr. Budingen. Ausschnitt aus Wandbild A, Icarus und Dadalus 

(nach einer Kopie). M. 1:4.
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Architektur kaum noch ein Eigenleben; sie wirkt eigentumlich flach und dient 

fast nur der Unterteilung der Wand.

Zwischen den Saulen hat der Maier in den Seitenfeldern - gleichsam auf 

der Riickwand der gedachten Saulenhalle - Marmorinkrustationen gemalt. Die 

geometrischen Muster kommen in kraftigen Farben heraus. Jeweils vier stili- 

sierte Pelten (Amazonenschilde) umrahmen ein kleineres figurliches Bildfeld. 

Die verschiedenen Gesteinsarten der Inkrustationsmalerei sind teils naturali- 

stisch, teils schematise!! wiedergegeben. Innerhalb der Pelten findet man einen 

gelb gebanderten Marmor oder Kalkstein. Die Pelten selbst sind mit braunroten 

Umrahmungen gegeben. Auf guterhaltenen Bruchstucken erkennt man feme, 

etwas hellere, aufgespritzte Farbtrbpfchen. Sicherlich sollte damit roter Porphyr 

dargestellt werden, der im Bruch oder Anschliff erstaunlich ahnlich aussieht.

Die Pelten heben sich von einem dunklen, griingesprenkelten Untergrund 

ab. Auch hi er wird ein Gestein nachgeahmt, das jedoch schematise!! dargestellt 

ist. Vermutlich wollte der Maier den in der Antike sogenannten lakonischen 

Marmor abbilden (heute gelegentlich ,,verde antico“ genannt), bei dem es sich 

um griinen Porphyr, mitunter auch um Serpentin handelt18. AuBerhalb der 

Pelten sind die griinen Einsprenglinge des Gesteins durch schematisch be- 

handelte blattartige Flecken angegeben, wahrend die beiden innerhalb jeder 

Pelte liegenden halbkreisformigen Flachen des gleichen Gesteins ganz feme 

grime Spritzer auf schwarzgrauem Untergrund zeigen. Die einfachen bzw. 

doppelten schwarzen Linien, die auBerhalb und innerhalb der Peltamuster um- 

laufen, sollen eine Profilierung der gedachten Gesteinsplatten anzeigen, wie man 

sie bei wirklichen antiken Inkrustations-Steinplatten oft vorgefunden hat19.

Die Seitenfelder der Wand enthalten inmitten der Marmorinkrustationen 

auf leuchtend blauem Grund je eine Zweifigurenszene mit nahezu quadrati- 

schem Rahmen. Den Maier leitete vermutlich die Vorstellung eines Tafelbildes, 

das in die inkrustierte Wand eingelassen war20. Die eigentiimliche Anordnung 

der einander zugekehrten Pelten um dieses Bild pragt schon von weitem den 

Eindruck der Wand. Obgleich Pelten haufig bei Ornamenten verwendet worden 

sind, scheint gerade diese Anordnung bisher noch von keinem Werk der bilden- 

den Kunst bekannt zu sein. Sie tritt aber bei einem beriihmten Bauwerk auf, 

namlich bei der Gestaltung eines Gartenhofs im Domitianspalast auf dem 

Palatium in Rom21 22.

Im linken Seitenfeld ist Theseus abgebildet, der den Minotaurus am Horn 

packt und ihn mit einem Pedum erschlagt, obgleich er das Schwert am Wehr- 

gehange bei sich fiihrt (Taf. 7)2Z. Beide Gestalten erscheinen in heroischer 

Nacktheit, sie sind nur mit einem kurzen Mantel versehen. Die Komposition

18 Plinius, nat. hist. XXXVI 55; vgl. auch RE. Ill A Sp. 2272f.

19 z. B. D. Krencker, E. Kruger, Die Trierer Kaiserthermen (1929) 310 Abb. 477 a-c. 479. 

481. 481a-b; 311 Abb. 484-484a; 312 Abb. 486-493.

20 Tafelbilder, die in eine marmorverkleidete Wand eingelassen waren, befanden sich in den 

Thermen des Agrippa in Rom: Plinius, nat. hist. XXXV 9.

21 E. Nash, Bildlexikon zur Topographic des alten Rom 1 (1961) 320 Abb. 380.

22 Die Beilage 4; Taf. 7-8 sind nach Kopien der Originalmalerei hergestellt worden. Auf 

den Kopien sind einige offensichtliche Verschmutzungen fortgelassen worden, vgl. Taf. 6.
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erscheint in ahnlicher Form schon seit griechisch-archaischer Zeit. Meist aber 

kampft Theseus mit dem Schwert, gelegentlich auch mit einer leichten Keule, 

die mitunter etwas gebogen sein kann23. Das Pedum in den Handen des Theseus 

findet sich sonst nicht; der Krummstab eignet sich auch kaum zum Erschlagen 

des stierkbpfigen Mischwesens. Man kann sich fragen, ob vielleicht der Mimus 

auf die Darstellung unserer Szene eingewirkt hat. Der Mimus war in der Kaiser- 

zeit auBerst beliebt und hat vor der Verspottung mythischer Figuren nicht 

Halt gemacht. Vielleicht entsprang die Beigabe des merkwiirdigen Attributs 

auch einem MiBverstandnis; ob der Maier oder der Auftraggeber das Pedum 

mit einer bestimmten Absicht hinzufiigen wollte, wird often bleiben mussen.

Die rechte Bildszene stellt Dadalus dar, der auf einem Fels sitzt und letzte 

Hand an den Flugel des Icarus legt (Beilage 4; Taf. 6). Dadalus erscheint als 

der kunstreiche Holzbearbeiter. Die Spannsage zu seinen FiiBen deutet darauf 

hin24, ebenso der Hammer, mit dem er den Holzteil eines Flugels richtet. Der 

Holzteil ist mit jeweils vier Rienien an den Arm des Jiinglings gebunden. Die 

Federn waren, wie die Sage berichtet, mit Wachs daran befestigt. Wahrend 

Icarus unbekleidet ist, tragt sein Vater die Exomis des Handwerkers. Diese 

Szene ist wie die vorher beschriebene mehrfach mit gewissen Abanderungen 

uberliefert25. Die beiden gegenuberliegenden Zweifigurenszenen in den Seiten- 

feldern bilden auch inhaltlich Pendants, denn beide beschaftigen sich mit dem 

kretischen Sagenkreis: Dadalus baute bekanntlich das Labyrinth, in dem der 

Minotaurus hauste.

Das Mittelbild enthalt ebenfalls eine Zweifigurenszene, es zeigt aber weder 

inhaltlich noch in der Art der Darstellung einen Zusammenhang mit den Seiten- 

bildern. Ruhig einander zugewandt stehen Fortuna und Hercules, durch ihre 

Attribute deutlich gekennzeichnet: Fullhorn und Rad - dieses wird iibrigens 

selten bei Fortuna abgebildet26 - sowie Bogen, Keule und Fell des nemeischen 

Lowen (Taf. 8). Beide Gotter sind mit griinem Laub bekranzt. Die Gbttin 

tragt einen langen violetten Chiton, der bis auf die FiiBe hinabreicht. Uber der 

linken Schulter liegt ein gelbgriiner Mantel, der um den Leib geschlungen ist, 

wobei er weit herabhangt. Das Szepter in der Linken deutet die Macht der 

Gbttin an. Das Bild erinnert an gewisse Munzriickseiten, die auch in der Ent- 

stehungszeit der Malerei zu belegen sind, wenngleich dort andere Figuren auf-

23 Einige Beispiele in: W. H. Roscher, Lexikon der griechischen und romischen Mythologie 

II 2 (1894-97) Sp. 3004 ff. - Theseus mit gebogener Keule schon auf einer spatetruskischen 

Aschenkiste: S. Reinach, Repertoire de Reliefs Grecs et Romains 3 (1912) 467, spater auf Mo- 

saiken: V. v. Gonzenbach, Die rom. Mosaiken d. Schweiz. Monogr. z. Ur- u. Fruhgesch. d. 

Schweiz 13 (1961) 96If.; Taf. 2c (dort weitere Hinweise).

24 Uber antike Spannsagen: A. Rieth, Saalburg-Jahrb. 17, 1958, 57ff. Eine Eigentiimlichkeit 

der Spannsage des Dadalus sind die geschweiften Querholzer, die auch auf anderen antiken Ab- 

bildungen auftreten, sowie der vom Sageblatt weg gegen die Spannkordel verschobene Mittel- 

baum: Rieth a.a.O. 58 Abb. 7, 10-11; H. Bliimner, Technologic und Terminologie der Gewerbe 

und Kiinste bei Griechen und Romern 2 (1879) 346 Abb. 59.

25 Daremberg-Saglio, Dictionnaire des Antiquites Grecques et Romaines 3 (1892) 5 Abb. 2278; 

vgl. auch unten Anm. 38.

26 Hinweise auf Abbildungen bei Roscher a.a.O. I 2 Sp. 1506f. - Das Rad wird als Attri- 

but der Gottin allerdings bei Schriftstellern seit Cicero bis in die Spatantike erwahnt.
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treten27. Dort werden nicht mythische Ereignisse abgebildet, sondern meistens 

Personifikationen und Gotter, deren Wirksamkeit dargestellt oder herbei- 

gewunscht werden sollte. Die beiden Gotter auf der Echzell er Wand waren 

beim Militar beliebt, und so mag der Auftraggeber, der ja Soldat war, das Bild 

eigens bestellt haben. - Die Echzeller Malereien stellen keineswegs groBe Kunst 

dar, wohl aber gutes Kunsthandwerk. Trotz einiger Mangel sind sie Hott 

und handwerklich gekonnt ausgefuhrt. Das war auch deswegen notwendig, 

weil die Maltechnik ein mehrfaches Ubermalen nicht gestattet. Den bisher

Abb. 2. Limeskastell Echzell. Wandbild A. Schematische Darstelhmg mit Angabe der 

MaBe. Geradestehen.de Zahlen geben Zentimeter, schragliegen.de romische FuB 

(1 FuB = 29,6 cm). M. 1 : 25.

bekannten, etwa gleichzeitigen Malereien aus anderen Teilen des Rbmerreiches 

stehen sie daher kaum nach. Dieses sichere Beherrschen der Maltechnik erfor- 

dert dauernde Ubung, und so ist nicht anzunehmen, daB Angehbrige der Ech

zeller Garnisonstruppe die Bilder ausfiihrten. Auf die Frage der mbglichen 

Herkunft der Kiinstler soil unten noch eingegangen werden.

Die Echzeller Wand zeigt im iibrigen klare MaBverhaltnisse (Abb. 2). Die 

Seitenfelder sollten vier FuB breit werden (mit Saulen), das Mittelfeld etwa 

zwei FuB (ohne Saulen)28. Die Gesamtbreite der Wand ist somit auf zehn FuB

27 z. B. RIG. Bd. 2 Taf. 4, 59; 12, 233; 13, 263-264. 271; 14, 298; 16, 338; Bd. 3 Taf. 3, 62.

28 Es handelt sich offensichtlich um den romischen FuB von 29,6 cm; zu diesem MaB vgl. 

RE. IX A 1 Sp. 655ff. (H. Chantraine s. v. uncia).

Geradestehen.de
schragliegen.de
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angelegt. Die Hbhe der Bildfelder betragt vier FuB, das ist die Hbhe der Saulen 

mit „Gebalk“. Die kleinen Abweichungen in der wirklichen Ausfiihrung (siehe 

Abb. 2) diirften dutch UnregelmaBigkeiten der Fachwerkwand verursacht wor- 

den sein, die der Maier ausgleichen muBte. Die Anwendung des FuBmaBes ist 

an einigen Einzelheiten recht deutlich, besonders bei den Felten, bei denen die 

Einstichlbcher des Zirkels noch zu sehen sind. Der Radius der inneren Linie 

des groBen Bogens betragt stets genau einen FuB.

Die Wandmalerei sollte auch im Zusammenhang mit der Gesamtwirkung 

des Raums I gesehen werden. Es sei daran erinnert, daB die hier besprochene 

Wand A die Schmalseite des kleinen Raums I war. Ihr entsprach gegenuber 

eine ahnliche, ebenso figiirlich dekorierte Wand. Die Langswande enthielten 

zwar das gleiche System der Architekturmalerei, doch ohne figiirliche Dar- 

stellungen, nur mit einer andersartigen Inkrustationsmalerei versehen. Fenster 

und Tiiren befanden sick in den Langswanden; von einem hochliegenden, direkt 

unter der Decke ansetzenden Fenster sind Spuren vorhanden. Anscheinend trug 

die Decke des Raums eine Malerei, der vermutlich mehrere kraftig blaugrun- 

dierte Bruchstiicke zuzuweisen sind. Als FuBboden ist ein terazzoartiger, rot 

eingefarbter Estrich zu denken, den wir nach Beobachtungen in Echzell in den 

Kopfbauten der Mannschaftsbaracken annehmen durfen. Dieser FuBboden 

kann mit Matten29, vielleicht sogar mit einfachen Teppichen bedeckt gewesen 

sein. Die in der Antike iibliche und insbesondere beim Militar vorauszusetzende 

sparsame Mbblierung rundet das Bild des kleinen Raums ab, der vielleicht als 

Cubiculum gedient hat30.

Bemerkungen zum Stil

Die Datierung der Echzeller Wand beruht nicht auf einem Stilvergleich, 

sondern auf den oben in Kiirze mitgeteilten Grabungsbeobachtungen. Nach den 

vorlaufigen Auswertungsergebnissen diirfte sie in der Zeit zwischen 135 und 

155 n. Chr. entstanden sein. Die Datierung erleichtert zwar die stilistische Ein- 

ordnung, leider aber haben sich aus der gleichen Zeit nur wenige Wandmalereien 

bzw. grbBere Fragmente erhalten31.

Die Architekturmalerei der EchzellerBildwand steht zweifellos in derNach- 

folge der alteren italischen Wandmalerei, wie sie aus Pompeji, Herculaneum 

und Rom besonders gut bekannt ist. Sie scheint aber nicht auf die beiden letzten 

pompejanischen Stile zuruckzugehen; eher findet sich Verbindendes zur Archi-

29 Reste einer Matte sind im Zugmantel-Kastell gefunden worden, ORL. B II 1 Nr. 8 S. 182 

Nr. XII 2.

30 Zur sparsamen Moblierung antiker Wohnungen: G. M. A. Richter, The Furniture of the 

Greeks, Etruscans and Romans (1966) 3. - Andererseits findet man Abbildungen von Mobeln 

auf Soldatengrabsteinen, besonders bei Totenmahldarstellungen. Auch gibt es einen Fund von 

einem Limeskastell (Saalburg): Saalburg-Jahrb. 6, 1914-24 (1927) 78 Abb. 31; Taf. 6,3 (ge- 

drechseltes Mobelbein).

31 Zusammenfassende Berichte uber die Wandmalerei in der ersten Halfte des zweiten 

Jahrhunderts: F. Wirth, Romische Wandmalerei vom Untergang Potnpejis bis ans Ende des 

dritten Jahrhunderts (1934) 51 ff.; A. Rumpf, Malerei und Zeichnung der klassischen Antike. 

Handbuch d. Altertumswiss. VI 4 (1953) 183 IF.
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Limeskastell Echzell. Ausschnitt aus Wandbild A, Icarus und Dadalus. 

Foto des augenblicklichen Zustandes. M. 1 : 4.
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Limeskastell Echzell. Ausschnitt aus Wandbild A, Theseus und Minotaurus 

(nach einer Kopie). M. 1 : 4.
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Limeskastell Echzell. Ausschnitt aus Wandbild A, Fortuna und Hercules 

(nach einer Kopie). M. 1 : 4.
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Limeskastell Echzell. Bruchstiicke der weiBgrundigen Wand. Weiblicher Seekentaur, 

darunter Maanderfries. M. 1 : 5.
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tekturmalerei des zweiten Stils32. Die komplizierte und oft ins Phantastische 

gehende flavische Architekturdarstellung entsprach den klassizistischen Ten- 

denzen in der ersten Halfte des zweiten Jahrhnnderts kaum. Die wenigen er- 

haltenen Beispiele gemalter Architektur aus dieser Zeit stellen nicht nur meist 

einfachere Architekturen dar, sie verzichten auch weitgehend auf Tiefe und 

plastische Darstellung. Auf die gleiche Eigentumlichkeit des Echzeller Bildes 

wurde schon hingewiesen. Es handelt sich also keineswegs um eine provinzielle 

Erscheinung, denn in Italien hat man Vergleichbares gefunden, sogar in der 

Villa Hadriani bei Tivoli33. Dort erhielt sich allerdings von einem saulen- 

geschmiickten Wandbild nur der untere Teil. Ahnlich wie bei dem Echzeller 

Bild erhebt sich die flach wirkende Saulenarchitektur uber einem ungeglieder- 

ten Sockel; wie in Echzell stehen die Saulen auf einem dunnen farbigen Band34.

Der Zusammenhang mit der gleichzeitigen italischen Kunst macht es er- 

klarlich, warum die Echzeller Wand nicht aus der hiesigen alteren Provinzial- 

kunst entwickelt wurde. In dieser spielen in der vorhergehenden Epoche, also 

in der zweiten Halfte des ersten Jahrhunderts, ganz andere Motive eine Rolle. 

Besonders zu erwahnen sind die Wande mit Schirmkandelabern oder Pilaster- 

feldern35. Nur selten trifft man auf figiirlichen Schmuck; wenn er iiberhaupt 

erscheint, dann meist in untergeordneter Funktion.

Offenbar also erhielt die Malerei der germanischen und gallischen Provin- 

zen nach 100 n. Chr. neue Impulse aus dem Siiden, wobei das Auftreten eigen- 

standiger figurlicher Bilder innerhalb der Wanddekoration eine besondere Rolle 

spielte36. Bevorzugt wurden wohl Gestalten aus der Mythologie abgebildet. 

Selbstverstandlich hat daneben die altere Malweise in den Provinzen weiter- 

gewirkt, und ausgesprochen provinzielle Arbeit minderer Qualitat gab es immer.

Eine parallele Entwicklung ist bei den reliefverzierten Sigillaten zu be- 

obachten, von denen die altere, in der Provinz hergestellte Ware - etwa die 

Sigillata von La Graufesenque in Sudgallien - nur selten figurliche Darstellun- 

gen enthalt. Seit trajanischer Zeit entwickelten sich die mittelgallischen Offi-

32 Die Architekturmalerei des zweiten Stils zeigt haufig Saulen, die in der Art einer Portikus 

vor der Wand zu stehen scheinen, ahnlich dem Echzeller Bild, jedoch viel plastischer gemalt. 

Beispiele etwa bei L. Curtius, Die Wandmalerei Pompejis (1929; Neudruck 1960) 78ff.

33 Wirth a.a.O. 64 Abb. 24.

34 Ein weiteres hadrianisches Beispiel eines Wandbildes mit ungegliedertem Sockel, der 

durch ein diinnes farbiges Band vom Bildfeld getrennt wird, ist aus Griechenland bekannt: 

Wirth a.a.O. 78 Abb. 39.

35 Eine zusammenfassende Darstellung der Malkunst in den germanischen und gallischen 

Provinzen gibt es nicht. Eine Auswahl von neueren Arbeiten (dort weitere Literaturangaben) 

bei Drack a.a.O. 7ff.; K. Parlasca, Romische Wandmalereien in Augsburg. Materialhefte z. Baye- 

rischen Vorgesch. 7 (1956) 5ff. 27ff.; B. Kapossy, Romische Wandmalereien aus Munsingen 

und Holstein. Acta Bernensia 4 (1966) 38ff.

36 Wenn figiirliche Malereien innerhalb des ohnehin wenig umfangreichen Fundmaterials 

aus dem zweiten Jahrhundert selten zu sein scheinen, so liegt dies an den Erhaltungsbedingungen. 

Bei Steinbauten, die ja in erster Linie als Trager von Wandmalereien in Frage kommen, hat der 

gemalte Sockel einer Bildwand bessere Chancen, erhalten zu werden als der obere Teil der Malerei. 

Oft bleiben namlich auf den unteren Teilen der Wand die Malereien in situ erhalten, weil sie vom 

Schutt der zusammengebrochenen hbheren Wandteile geschiitzt werden. Infolgedessen kennen 

wir weit haufiger Sockelmalereien, die ja naturgemaB meist nicht figiirlich geschniiickt sind.

4 Germania 46, 1. Halbband
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zinen zu bedeutenden Exportbetrieben, auf deren Erzeugnissen jetzt eine viel- 

faltige Figurenwelt - meist aus der griechisch-rdmischen Mythologie - erscheint.

Auf ahnliche Vorgange in der gallischen Reliefkunst hat kiirzlich Th. Kraus 

hingewiesen37. Die von ihm behandelte Porte Noire in Besamjon, die wohl am 

Ende des zweiten Jahrhunderts entstanden ist, enthalt sogar zwei Reliefs, die 

ebenso wie die Echzeller Wand Theseus und Minotaurus sowie Icarus und 

Dadalus abbilden38. Die Ubereinstimmung ist erstaunlich und wird wohl so zu 

erklaren sein, dab einige fest gepragte Bildzyklen zu bestimmten beliebten 

Sagen im Lauf des zweiten Jahrhunderts zum Gemeingut vieler gallischer 

Kiinstler geworden sind.

Abschliebend ware noch auf die auffallend schlanke Ausfiihrung der Figu- 

ren hinzuweisen, die etwa am Icarus besonders deutlich wird. Seine Beine 

wirken betont langgestreckt und schlank, weil er auf den Zehenspitzen zu stehen 

scheint. Wenn es sich nicht um eine individuelle Eigentumlichkeit der Maier - 

werkstatt handelt, liebe sich diese Tendenz mit gewissen Erscheinungen der 

antoninischen Kunst in Verbindung bringen39. Das wiirde unsere Datierung der 

Malerei bestatigen.

Wandmalereien am obergermanischen Limes

Wenn auch die Echzeller Malereifunde mengenmabig das bisher vom Limes 

bekannte weit iibertreffen, so stehen sie doch keineswegs alleine. Die folgende 

Liste soil einen Uberb lick uber die Fundstellen am obergermanischen Limes 

geben40:

1. Niederbieber: ORL. B I Nr. la S. 22 (Fahnenheiligtum); 38 (Haus des Komman- 

danten); 57 (Bad, Pflanzendarstellungen mit griinen Arabesken).

2. Bendorf: ORL. B I Nr. 2 S. 19f.; Taf. 3,5a-f (Bad, figurliche Darstellung, viel- 

leicht Vogel).

3. Niederberg: ORL. B I Nr. 2a S. 3.21; Taf. 1,3 (Bad, Fub einer Figur).

4. Marienfels: ORL. B I Nr. 5a S. 15 (Bad).

5. Feldbergkastell: ORL. B II 1 Nr. 10 S. 12 (Bad).

6. Saalburg: L. Jacobi, Das Romerkastell Saalburg bei Homburg v. d. H. (1897) 121;

ORL. B II 1 Nr. 11 S. 41 (Bad).

7. Kapersburg: ORL. B II 2 Nr. 12 S. 17. 55 Nr. XI 2 (Bad).

8. Arnsburg: ORL. B II 2 Nr. 16 S. Ilf. (Gebaude M auBerhalb des Kastells, 

,,architektonische Ornamente“).

9. Echzell: siehe oben Anm. 9.

37 Rom. Mitt. 72, 1965, 171 ff., insbesondere 179f.

38 Zuletzt abgebildet: L. Lerat in: Histoire de Besangon des origines a la fin du XVIe siecle 

(1964) 66 Abb. 14 (rechte Seite, erste und dritte Szene von oben).

39 Nach einem freundlichen Hinweis von H. von Petrikovits. - AIs Beispiel aus den ger- 

manischen Provinzen sei das bekannte Weihedenkmal der Aufanischen Matronen genannt, das 

164 geweiht wurde. Die Matronen sind bemerkenswert schlank dargestellt: Bonner Jahrb. 135, 

1930, 11 Nr. 19; Taf. 8.

40 Aufgenommen warden nur Nachrichten uber mehrfarbige Malereireste; nicht erwahnt 

werden die haufig vorkommenden weiBgetiinchten Verputzreste mit roter Quaderbemalung. 

Ist in der Liste weiter nichts gesagt, so laBt sich uber die Art des Dargestellten nichts aussagen.
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10. Oberflorstadt: ORL. B II 2 Nr. 19 S. 7.21 (Bad). 24; Taf. 2,2 (Mitbraeum; geo- 

metrisches Muster).

11. Markobel: Hanauer Geschichtsbl. 20, 1965, 23 (Bad).

12. Okarben: ORL. B II 3 Nr. 25a S. 34 (u. a. Bad).

13. Stockstadt: ORL. B III Nr. 33 S. 33 Nr. 12; nach Limesbl. 1896 Sp. 464 aus 

dem Bad: ,,meist linear, jedoch auch Blattwerk‘2

14. Niedernberg: ORL. B III Nr. 34 S. 11 (Bad).

15. Osterburken: ORL. B IV Nr. 40 S. 21 (Mitbraeum).

16. Jagsthausen: ORL. B IV Nr. 41 S. 61 Nr. X 1 (Bad).

17. Ohringen: ORL. B IV Nr. 42 S. 20 (Bad des Rendelkastells).

18. Seckmauern: ORL. B V 1 Nr. 46b S. 6.11 (Gebaude an der ,,Feuchten Mauer“, 

moghcherweise ein Teil einer spateren villa rustica.)

19. Wurzberg: ORL. B V 1 Nr. 49 S. 6 (Bad).

20. Cannstatt: ORL. B V 1 Nr. 59 S. 73 Nr. X 1; P. Goessler, R. Knorr, Cannstatt zur

Romerzeit 1 (1921) 9 (Gebaude im Kastell, wohl Praetorium).

21. Kongen: ORL. B V 1 Nr. 60 S. 12. 16. 60 (Principia und Bad).

22. Odenwaldbmes: ORL. AV Strecke 10 S. 82 (Wachtposten 10/37 Schneidershecke; 

nacbtraglich in ein Heiligtum verwandelter Steinturm).

23. Hofheim: ORL. B II 3 Nr. 29 S. 14 (,,jungeres Bad“).

24. Wiesbaden: ORL. B II 3 Nr. 31 S. 29 (sog. Wohnhaus des Kommandanten, in 

Wirklichkeit vielleicht ehemaliges Valetudinarium, welches aber nach Abzug der 

Kastellbesatzung moglicherweise in zivile Benutzung kam, von der auch der 

Wandverputz stammen kann).

25. Butzbach: ORL. B II 2 Nr. 14 S. 10 (Praetorium im Kastell).

Der alten Ausgrabungstechnik entsprechend, bei der nur selten groBere 

Flachen freigelegt worden sind, liegen nur einzelne bemalte Verputzbrocken 

vor, die eine Rekonstruktion der Malereien nicht erlauben. Im iibrigen zeigt 

die Liste, daB Malereireste vornehmlich von solchen Fundorten bekannt sind, 

in denen umfangreichere Grabungen stattgefunden haben. Das Fehlen von 

Malereien in den anderen Kastellen ist also wohl eine Folge des Forschungs- 

standes. - Besonders haufig nennt die Liste Funde aus Badegebauden. Ich 

mochte daraus schlieBen, daB die Ausmalung selbstverstandlich zu den Militar- 

badern gehorte; sogar die kleinen Bader von Numeruskastellen besaBen diesen 

Schmuck. - Die sonstigen Fundstellen liegen in den Principia, wo vermutlich 

vor allem das Fahnenheiligtum Malereien trug, in einigen sonstigen Heilig- 

tumern, im Haus des Kommandanten (Praetorium) sowie mitunter im Kopf- 

bau der Mannschaftsbaracken.

Auffallig ist nun, daB fast ausschlieBlich Steingebaude als Fundstellen 

genannt werden. Dies hat drei Griinde. Erstens hat man seinerzeit Holzbauten 

noch kaum ausgraben konnen; infolgedessen sind die Steinbauten viel ein- 

gehender untersucht worden. Zweitens konnen sich Wandmalereien in unserem 

Klima nur in kalkhaltiger Umgebung halten. Feuchte und vor allem saure 

Boden losen die Verputzstiicke bald auf. Daher sind die Erhaltungschancen 

bei ungunstigen Bodenverhaltnissen innerhalb von Steinbauten besser, weil die 

in den Mauern und Estrichen vorhandenen Kalkmassen fur einen ortlichen, 

konservierenden Kalkreichtum sorgen. Drittens sind die reprasentativen Bau- 

ten, in denen in erster Linie Wandmalereien zu erwarten sind, haufiger in Stein

4*
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ausgebaut worden als die iibrigen Gebaude in den Kastellen. Immerhin darf 

aus Griinden des Forschungsstandes und wegen der Erhaltungsbedingungen 

damit gerechnet werden, dab das Vorkommen von Malereien in Steinbauten 

dur ch unsere Fundliste etwas zu stark betont wird.

Denn nur unter besonders giinstigen Umstanden kbnnen sich Mbrtel- 

verputzreste, die von Fachwerkbauten stammen, frei im Boden erhalten. Dies 

war in Echzell der Fall (trockener, kalkhaltiger Boden), und auf diese Weise 

erfahren wir, daB auch Fachwerkbauten - sogar Teile von Mannschafts- 

baracken - ausgemalt sein konnten. Dies ist zweifellos in anderen Kastellen 

ebenso der Fall gewesen. Wandmalereien waren demnach am obergermanischen 

Limes nichts Besonderes oder Seltenes.

Fine andere Frage ist die nach der Qualitat der Malereien. Leider sind fast 

alle iiberlieferten Bruchstiicke mit Ausnahme der Echzeller so klein, daB sich 

kaum Angaben dariiber in positiver oder negativer Richtung machen lassen. 

In einem Fall (auBer Echzell) durfen wir mit einer guten figiirlichen Darstellung 

rechnen (Nr. 3), vielleicht auch bei Nr. 2. Bei anderen Funden ist von Pflanzen- 

darstellungen die Rede (Nr. 1. 13), einmal wird Architekturmalerei genannt 

(Nr. 8). Wie die Funde aus Echzell lehren (vgl. Anm. 9), gibt es neben trockener 

und weniger gekonnter Malerei solche von guter Qualitat. Mit dem Vorhanden- 

sein groBerer Qualitatsunterschiede ist also zu rechnen.

Wahrend nun einfachere Malereien gewiB auch von den Soldaten selbst 

ausgefuhrt werden konnten, ist dies bei qualitatsvolleren Werken, etwa der 

Wand A aus Echzell, wenig wahrscheinlich. Wie schon gesagt, erfordert die 

Herstellung dieser Malereien dauernde Ubung, die bei Soldaten nicht voraus- 

zusetzen ist. Auch spricht bei den Echzeller Bildern der Zusammenhang mit 

der gleichzeitigen Malerei Italiens fur die Ausfiihrung durch eine berufsmaBige 

Malerwerkstatt, die vielleicht ganz bewuBt diesen Zusammenhang pflegte. Der 

Reichtum des malerischen Repertoires - wir erinnern an die hier nicht weiter 

besprochenen weiBgrundigen Malereien, die von der gleichen Werkstatt stam

men (vgl. Taj. 9) - bestatigen weiterhin diese Ansicht. Solche Werkstatten 

kann es in der Provinzhauptstadt und an den Hauptorten der Civitates ge- 

geben haben, aber auch mit wandernden Kiinstlern ist zu rechnen.

Zwar beschrankt sich unsere Ubersicht auf den obergermanischen Limes, 

doch sind die Verhaltnisse an anderen Limites ahnlich gewesen41. Mit dem 

erschlossenen, verhaltnismaBig haufigen Auftreten von Wandmalereien in den 

Bauten von Auxiliartruppen wird ein bestimmtes Kulturelement sichtbar. Bei 

der Abschatzung des Romanisierungsgrades der Auxiliartruppen sollte man es 

mit in Betracht ziehen.

41 Ein hervorragendes Beispiel militarischer Wandmalerei ist die Opferszene des Tribunen 

Julius Terentius, des Chefs der 20. Palmyrenerkohorte in Dura-Europos. Sie wurde um 240 n. Chr. 

in der Vorhalle des Bel-Tempels angebracht, der sich damals im Inneren des Militarlagers be- 

fand: F. Cumont, Fouilles de Doura-Europos (1922-23) (1926) 89 ff. Taf. 49-51.


