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Balazs Kapossy, Romische Wandmalereien aus Munsingen und Holstein. Acta Ber- 

nensia 4. Verlag Stampfli und Cie., Bern 1966. 151 S., 10 Textabbildungen und 

51 Abbildungen auf Tafeln, davon 15 in Farbe.

Im ersten Teil der Untersuchung legt Verf. Wandmalereireste vor, die 1941 bei 

Bauarbeiten im Frigidarium einer romerzeitlichen Villa in Munsingen gefunden wur- 

den. In Sturzlage tiberdeckten die Malerei- und Putzreste ein Mosaik mit Fischmotiven 

und der Darstellung eines Neptun in einem dem Badebecken vorgeschalteten Raum, 

an den sich das etwas tiefer gelegene Becken, ebenfalls mit Mosaik ausgelegt, an- 

schloB. Der Wannenraum war an der SO-Seite etwas eingezogen und mit einer Apsis 

ausgestattet. Die hier geborgenen Fragmente wurden von H. Bloesch zur Vor- 

bereitung einer Veroffentlichung gesichtet, figiirliche Motive zusammengefugt und 

einige Einzelbilder rekonstruiert. Die Fragmente lassen sich in zwei Gruppen glie- 

dern, die, der Aufteilung des Aufgehenden entsprechend, einer Sockelzone und der 

Wand-Deckenzone mit Tonnen- und Halbkuppelwolbung angehbren. Die Sockelzone 

war mit einer Malerei besetzt, die Wandinkrustationen aus buntem Marmor imitierte. 

Wechselnde Felder mit roten Kreis- und Plattenmotiven auf griinem Fond, runde 

griine Flatten auf gelbem und schwarze Flatten auf weiBem Fond sind gesichert. 

Kreisstreifen griiner Farbung auf gelbem Grund und solche grauer Farbung auf 

weiBem Grund erganzen den Motivbestand. Die einzelnen runden Flatten sind gegen 

die Grundflachen durch weiBe Astragalbander abgesetzt. Die einzelnen Felder sind 

durch breite verschiedenfarbige Leisten und Rahmen gefaBt.

Zur Apsis hin ist der Raum etwas eingezogen, so daB pfeilerartige Vorlagen 

entstehen, deren Stirnflachen ebenfalls bunt bemalt waren. Senkrecht durch Streifen 

gegliederte schmale Felder bilden mit reichem Farbwechsel polychrome Intarsien- 

arbeit geschliffener Steine nach. Die aus dem Befund ermittelten MaBe ergeben fur 

die Langseiten des Wannenraumes je drei Felder, fur den Apsidenteil fiinf Felder der 

Sockelgliederung, die durch einen profilierten, als Leiste vorstehenden Rahmen 

begrenzt werden. An den Langseiten folgt hieriiber ein langrechteckiges Feld bis zum 

Wolbungsansatz, dem in der Apsis eine schmale Zone entspricht, die mit einer aus 

griinen Blattern bestehenden Girlande ausgefiillt ist, in die in kurzen Abstanden 

jeweils drei goldgelbe Birnen eingewunden sind. Die Stirnwand des Apsisbogens war 

ebenfalls mit einer Girlande verziert, die nach der Beschreibung stilisierte Zweige 

eines Nadelbaumes nachbildete (Tannengirlande).

Der rechteckige Raumteil des Frigidariums war mit einer Tonne iiberwolbt, die 

Apsis mit einer Halbkuppel etwas niedriger uberdeckt und mit einer Wasserlandschaft 

verziert, die nach den erhaltenen Fragmenten in der Halbkuppel von drei Gottheiten 

mit ausgebreiteten Velen, drei Booten mit Schiffen und Anglern, von Gansen, Schlan- 

gen und Fischen belebt ist, wahrend das Tonnengewblbe mit groBer dimensionierten 

Fischen ausgefiillt ist. Der blaue Hintergrund, als bewegte Wasserflache gedacht, ist 

durch aufgetupfte weiBe Linien als Wellen belebt. Im Wasser tummeln sich zahllose 

Fische, die besonders sorgfaltig ausgefuhrt sind. Durch entsprechende Farbwahl und 

starke Konturierung gegen den Hintergrund abgesetzt, sind Flossen und Kiemen 

durch rotbraune Striche hervorgehoben. Die Fischleiber erhielten durch Punktierung 

und geschickte Pinselfiihrung im Farbauftrag iiberzeugende Korperhaftigkeit, die 

durch die plastische Wirkung der Augen mit kraftig dunkler Umrandung und etwas 

einwarts gerichteter Iris mit aufgesetzten Glanzlichtern noch gesteigert wird. Fur 

die Zuweisung der einzelnen Fragmente zur Halbtonne oder zur Apsiswolbung sind 

nicht nur die Proportionen verbindlich, sondern auch der Grad der Wolbung der 

verschiedenen Putz- und Maiereistiieke. Dies ist vor allem auch fur die Placierung 

der menschlichen Figuren von Belang.
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Das zweite Kapitel ist Malereifunden von Holstein gewidmet, die 1947 von 

R. Laur-Belart, wiederum im Badetrakt einer Villa rustica, gefunden warden. 

Nach den Kleinfunden war die Anlage vom 1. bis in das 3. Jahrhundert n. Chr. in 

Benutzung. Raum I, urspriinglich geheizt, wurde durch Auffullung des Hypokau- 

stums umgebaut und mit einem Mosaik ausgelegt. Hieran schloB ein kleineres Ge- 

mach, Raum II, an, in dem die Kaltbadewanne uber eine erhbhte Stufe von der 

Starke der Raumwand erreicht werden konnte. Teile der Einwblbung des Raumes II 

lagen im Becken und waren auch in den Raum I verstiirzt; sie trugen noch grbBere 

Putz- und Malereireste, die sorgfaltig aufgenommen werden konnten. Nach den er- 

haltenen Fragmenten ist fur Raum I folgende Wandaufgliederung gesichert: uber 

der nicht weiter verzierten Sockelleiste von 0,50 m Hohe folgen zwischen breiten, 

horizontalen Streifen wechselnd helle und dunkle Linien und Streifen, dariiber 

gemalte Wandinkrustation geometrischer Muster aus runden Flatten in quadrati- 

schem Feld, sternformig verzogenen Rhomben und auf die Spitze gestellten Quadra- 

ten bestehend. Den AbschluB dieser Zone bildet ein perspektivisch gezeichnetes 

Konsolgesims. Die obere Wandzone (oberes Drittel der gesamten Hohe) ist in dia

gonal gerichtete quadratische Gittermuster aufgeteilt, die als Stabgitter jeweils an 

den Kreuzpunkten runde Scheiben tragen, zwischen denen Blattgirlanden aufgehangt 

sind, die sternformige Rautenfelder, mit Blatt- und Bliitendekor gefiillt, rahmen.

Im Wannenraum II folgt uber dem einfachen Sockelstreifen des wasserfesten 

Ziegelputzes eine Seelandschaft, die die obere Wandzone und die Wolbung einnimmt. 

Auf blauem Grund sind mancherlei Seewesen dargestellt. Zwei Delphine, dunkelgriin 

gefarbt mit Aufhellungen, Kamm und Schwanzflossen in gebranntem Siena, griin- 

braune und gelbe Fische, ockergelbe lanzettformige Fische sowie goldgelbe Muscheln 

beleben die blaue Wasserflache.

Im dritten Kapitel (38 f.) werden die Motive und die rekonstruierten Kompositio- 

nen in den groBeren Zusammenhang romischer Wandmalerei eingeordnet. Die orna- 

mentalen Sockelzonen und Inkrustationsfelder sind jedoch fur eine genauere Zeit- 

bestimmung nicht geeignet. Abgesehen von den Proportionsverhaltnissen, die auch 

von den jeweils zur Verfiigung stehenden RaummaBen abhangig waren, erfreute 

sich dieser Dekor allgemeiner Beliebtheit und war uber lange Zeit und uber einen 

geographisch weiten Raum verbreitet.

Auch in bezug auf die Wasserlandschaften, zu denen Verf. zahlreiche Parallelen 

heranzieht, lassen stilkritische Momente nur fiir Munsingen erne Einengung zu, 

die durch die Gruppe der drei Gotterfiguren mit ausgebreiteten Velen ermbglicht wird. 

Die Zusammenhanglosigkeit der Einzelelemente macht es jedoch wahrscheinlich, 

daB der Maier nicht selbstandig, sondern nach den Vorlagen eines Musterbuches 

willkurlich die Bilder zusammengestellt hat.

Auch die Malereien von Holstein bieten zu wenig charakteristische Einzelheiten, 

um Vorbild und Kopie in ihrer Abhangigkeit genauer zu bestimmen, denn Girlanden 

und Pflanzendekor in Verbindung mit Wasserlandschaften begegnen auch anderwarts. 

Bei der geringen Qualitat der Ausfiihrung der Malereien sind genauere Datierungs- 

anhalte nicht gegeben.

Die Quahtatsunterschiede zwischen den gefundenen Mosaiken und den Malereien 

schlieBen nach Verf. eine gleichzeitige Entstehung aus, obwohl schon innerhalb ein 

und desselben Mosaiks erhebliche Qualitatsunterschiede in den Einzelmotiven zu er- 

kennen sind. Hier wird man zu bedenken haben, daB der Decken- und Wolbungsputz 

u. U. friiher und schneller reparaturbediirftig wurde als ein fester Bodenbelag. Die 

Vergabe des Auftrages an einen geringeren Maier, die Dekoration der Wande vor- 

zunehmen, zwingt nicht dazu, auch einen geringeren Mosaiksetzer in Dienst zu
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nehmen (und umgekehrt!). Die Mosaiken werden der vorseverischen Phase, der 

2. Halfte des 2. Jahrhunderts n. Chr., zugeordnet, der gleichen Zeit auch die Malereien 

von Munsingen, wahrend jene von Holstein etwas alter sind und mehr nach der 

Jahrhundertmitte hin tendieren.

Im Anhang werden die Analysen der fur die Malereien verwendeten Farben mit- 

geteilt.

Ein Index, Zusannnenfassungen in verschiedenen Sprachen und 51 Abbildungen 

auf Kunstdrucktafeln schheBen die Untersuchung ab. Hochwillkommen sind dem 

Benutzer 15 farbige Wiedergaben der figiirlichen und geometrischen Kompositions- 

elemente.

Die ausfuhrliche und detailreiche Untersuchung erfaBt trotz des recht fragmen- 

tarischen Bestandes alle Elemente der einst vorhandenen Malereien und bietet mit 

der sorgfaltigen Beschreibung die Grundlage fur die Rekonstruktionen.

Fur viele der hi verborgenen Depots schlummernden Malereireste mochte man 

sich eine solche Vorlage wiinschen. Sie wiirde im lokalen Bereich nicht nur die Vorstel- 

lungen von der Ausstattung romerzeitlicher Villen erganzen, sondern uns gleichzeitig 

die Kenntnis eines Zweiges antiker Kunstproduktion vermitteln, der durch ungun - 

stige Erhaltungsbedingungen in den nordlichen Provinzen nur sehr unvollstandig 

faBbar ist und fur die Kunstforschung wie fiir die Kultur- und Sozialgeschichte kaum 

herangezogen werden kann.

Trier. Heinz Cuppers.

Ejnar Dyggve| und Hermann Vetters, Mogorjelo. Ein spatantiker Herrensitz im 

romischen Dalmatien. Osterreichische Akademie der Wissenschaften, Schriften 

der Balkankommission, Antiquarische Abteilung Bd. 13. In Kommission bei 

Hermann Bohlaus Nachf., Wien-Graz-Koln 1966. 64 S., 29 Abb., 18 Tafeln und 

9 Planbeilagen.

Nicht weit von der dalmatischen Kiiste zwischen Dubrovnik und Split liegen am 

FluB Neretva die Ruinen des befestigten spatantiken Herrensitzes Mogorjelo (auch 

Mogorilo oder Mogorele). In den Jahren 1899 bis 1903 hat 0. Patsch das Gebaude 

freigelegt und deutete es zunachst als fruhromisches Kastell. Uber die Grabungen 

erschienen nur Vorberichte. Sie zeigen einen rechteckigen Wehrbau von etwa 

76x92 m Ausdehnung, das MaB ohne Berucksichtigung der vorspringenden Turme 

genommen. Diese sind bis auf einen Rundturm rechteckig und auBen an die Wehr- 

mauer angesetzt. An der Innenfront von drei Seiten der Umwehrung befanden sich 

angebaute Kammerreihen, die zum Teil eine vorgelagerte Pfeilerportikus besaBen. 

Auffallig ist ein umfangreicher Bau, der fast die ganze Sudwesthalfte des Innenraums 

einnahm. Er hat den GrundriB einer groBen Eckrisalitvilla. Es ist verstandlich, daB 

sich bei dem beschriebenen GrundriB die Ansicht, es handele sich um ein fruh

romisches Militarlager, nicht halten lieB. So haben sich im Jahr 1931 E. Dyggve und 

R. Egger mit den Ruinen wiederum beschaftigt und eine neue Bauaufnahme her- 

gestellt. Allerdings hatte die antike Substanz durch die Ausgrabung und die darauf- 

folgende Konservierung schon gelitten. Zu einer ausfuhrlichen Publikation kam es 

auch jetzt nicht; immerhin konnte Dyggve seine wichtigen Ergebnisse noch auf 

dem XI. internationalen byzantinischen KongreB vortragen (Akten d. XI. Inter- 

nationalen Byzantinisten-Kongresses Munchen 1958 [1960] 131 ff.; ebenso Kapitel II


