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Buchbesprechungen

Gianfilippo Carettoni, Das Haus des Augustus auf dem Palatin (Verlag Philipp von 

Zabern, Mainz 1983), 95 S., 19 Textabb., 26 Farbtaf., 22 SchwarzweiRtaf., 2 Plane. Geb., 

45,- DM.

Der Text war, mit Ausnahme des ersten Teils, schon fruher in italienischer Sprache veroffent- 

licht worden (Rom. Mitt. 90, 1983, 373-419, Farbtaf. 1-16, Taf. 91-108).

Das Werk besteht aus drei Teilen: Die Bauten des Augustus auf dem Palatin (S. 7-16), Die 

malerische Dekoration im Haus des Augustus (S. 18-85), Die stilistische und chronologische 

Einordnung der Dekoration des Hauses des Augustus (S. 86-93). Das Buch umfaRt daruber 

hinaus eine Bibliographie (S. 94) sowie den Abbildungsnachweis (S. 95).

Der Autor verschweigt, mit der ihm anhaftenden Bescheidenheit, die Tatsache, daB er selbst 

der Entdecker des Baukomplexes des Augustus auf dem Palatin ist. Deswegen halte ich es fur 

meine Pflicht, daruber kurz zu berichten. Gianfilippo Carettoni, der ehemalige Leiter der 

Ausgrabungsarbeiten auf dem Palatin, wahlte fur seine eigenen Forschungen den Raum sud- 

warts vom Haus der Livia und westwarts von einem groRen Tempel, den man damals als 

Templum Jovis Victoris bezeichnete. In den Jahren 1961-1966 legte er einige Wohnraume frei, 

darunter einen mit reicher malerischer Dekoration. Dieser Teil des Gebaudes wurde als Haus 

der Masken in der wissenschaftlichen Literatur bekannt. Infolge weiterer Untersuchungen 

konnte Carettoni bereits 1966 feststellen, daR das ,,Haus der Masken" ein Teil des Palastes 

des Augustus sei und daB sich daneben ein Apollo-Tempel befindet. Diese Entdeckung ist von 

grower Bedeutung fur die weitere Erforschung der Topographie des antiken Rom, der romi- 

schen Architektur sowie des Ubergangs von Republik zu Prinzipat, denn die Gestalt des 

Augustus wird dadurch in ein neues Licht geruckt, und zwar nach dem Grundsatz: ,,Zeige mir 

deine Wohnung, und ich sage dir, wer du bist."

Von auBerordentlicher Bedeutung ist diese Entdeckung jedoch auch fur die Geschichte der 

Raumgestaltung, insbesondere der Wandmalerei. Es ist dies namlich der erste groRe Komplex 

gefundener Gemalde in der Stadt Rom, welche daruber hinaus von hoher Qualitat und sehr 

prazise datiert sind (den Quellen zufolge: 36-28 v. Chr.).

Infolge methodisch durchgefuhrter Ausgrabungen konnte Carettoni zur Klarung der Ge

schichte der beiden Gebaude nach dem Tode des Stifters (14 n. Chr.) gelangen. Das Haus 

wurde spater verlassen und zu Domitians Zeiten teilweise zugeschuttet zwecks Einebnung des 

Gelandes auf dem Abhang von Palatin. Der Apollo-Tempel blieb hingegen bis zum Brand im 

Jahre 363 bestehen. Der Tempel bildete die Achse des gesamten Baukomplexes. Links vom 

Tempel lag die Wohnung des Augustus, die sich uber zwei auf verschiedenem Niveau liegende 

Terrassen erstreckte. Rechts vom Tempel ist der Hof der Bibliotheken mit zwei Salen. Carettoni 

untersuchte die zwei wichtigsten Gebaude dieses Komplexes: das Haus des Augustus und den 

Apollo-Tempel. Sie sind mittels einer Rampe (12) miteinander verbunden. Der Verf. befaBt 

sich nahezu ausschlieslich mit dem Hause des Augustus. Vor ihm befindet sich ein geraumiges
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Peristyl, und vor dem Tempel ist ein Hof mit monumentalen Propylaen und einigen Reprasen- 

tationsraumen zu finden. Die an der Achse der westlichen Tempelseite liegenden Raume 

gehdren zweifellos zum Haus des Augustus, denn sie gehen auf das Peristyl und nicht auf den 

Tempelhof hinaus. Es gehdren zu ihnen, neben dem Vorflur der Rampe, ein viersauliger 

Oecus (13) sowie zwei sog. Cubicula: ein unteres (14) und ein oberes (15). Das letztere halt 

Carettoni fur das aus literarischen Quellen (Suet. Aug. 72) bekannte Geheimkabinett des 

Kaisers, in welches er sich zuruckzog, wenn er ungestdrt sein wollte. Genannt wurde es Syra- 

cusae bzw. Techniphion. Diese Interpretation ist sehr interessant und uberzeugend. Vom 

ndrdlichen Teil des Hauses, auf der oberen Terrasse, ist nur ein mehrsauliges Atrium (A) erhal- 

ten geblieben. Auf der unteren Terrasse unterscheidet Carettoni einen nordwestlichen Wohn- 

trakt, aus kleinen und bescheiden dekorierten Raumen (1-6) bestehend, sowie einen suddst- 

lichen Reprasentationsteil. Es gehort zu ihm weiter ein zentraler Saal (10), vermutlich ein 

Tablinum mit Vorflur und einem Podium entlang der drei Wande. An den beiden Seiten liegen 

die Alae (9/11) sowie zwei Bibliothekssale (8/8 bis) mit charakteristischen Buchnischen. Es 

gelang Carettoni, nicht nur die Gemalde, sondern auch die FuBbdden mit Mosaiken und 

Marmorintarsien und die Deckenstuckierungen in einigen Raumen zu untersuchen. Die 

letztere Entdeckung ist besonders bemerkenswert, denn die Stuckierungen, die bereits zu 

Domitians Zeiten wahrend des Zuschuttens der Raume auf den FuBboden gefallen waren, 

sind in Tausenden von winzigen Fragmenten gefunden worden, und ihre Rekonstruktion hat 

mehr als zehn Jahre muhseliger, geduldiger Arbeit gefordert. Die FuBbodenintarsien sind 

hingegen wiederhergestellt worden anhand der Abdrucke in der Unterlage, da die Marmor- 

platten vor der Zerstdrung des Hauses fortgebracht worden waren.

Die gesamten Wandgemalde kdnnen dem Zweiten Stil zugeordnet werden. Es handelt sich

hierbei - zwei Raume ausgenommen um perspektivische Malerei, welche Carettoni eine

Herleitung von den Scaenae frontes vermuten laBt. Auf die Entstehung derartiger Raum- 

gestaltung, wohlbekannt aus kampanischen Stadten, wirkte zweifellos die hellenistische 

Theaterarchitektur am meisten ein, aber der Autor meint, daB in diesem konkreten Falle der 

Ursprung in Rom selbst zu suchen sei. Erst 55 v. Chr. entstand namlich in Rom das erste Stein- 

theater (Theatrum Pompei); fruher hatten die Auffuhrungen in hdlzernen Buhnengebauden 

stattgefunden. Die malerische Dekoration der Raume im Hause des Augustus ist eben eine 

deutliche Nachahmung der Front einer hdlzernen und nicht einer gemauerten Buhne mit drei 

Eingangen. Auf der Hintergrundswand ist gewdhnlich der mittlere Durchgang zu finden, 

bereichert durch eine Aedicula. Dieser ,,gibt Einblick auf eine dahinterliegende Landschaft von 

sakralem oder idyllischem Charakter .. . Die beiden Seiteneingange sind ganz oder halb durch 

Faltturen geschlossen, wenn sie nicht durch zwei offene Durchgange ersetzt werden" (S. 87). 

In manchen Raumen ist diese Komposition verandert. Im sog. unteren Cubiculum (14) ist 

beispielsweise der mittlere Durchgang der Buhne auf der Hintergrundswand wiedergegeben, 

,,wahrend die seitlichen Durchgange auf der rechten und linken Wand erscheinen und, wie 

gewdhnlich, mit Personen belebte StraBenszenen zeigen. Um die Ableitung von der Buhnen- 

architektur unmiBverstandlich zu machen, sind in diesem Raum jeder perspektivischen Off- 

nung einige Stufen vorgelegt. Es ist eindeutig, daB die senkrecht zur Hintergrundswand vor- 

gestellten Kulissen den proiecturae des Vitruv entsprechen" (S. 87).

Vom EinfluB der Theaterarchitektur auf die Gemalde im Hause des Augustus zeugen auch die 

Dekorationselemente, vor allem die Masken und die Kdpfe junger Satyrn. Neben ihnen er

scheinen zahlreiche Gegenstande, Pflanzen, Tiere und phantastische Wesen, z. B. glaserne
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und silberne GefaRe, Fullhorner, Seekentauren, Greifen, Girlanden, Wasserpflanzen. Zahl- 

reich sind auch phantastische Flugeltiere, die in Voluten auslaufen, sowie geflugelte weibliche 

und mannliche Figuren, die in vegetabilische Motive auslaufen. In manchen Raumen gibt es 

figurliche Darstellungen und Szenen, aber ihr schlechter Zustand macht die Interpretation 

schwierig und unsicher. Der viersaulige Oecus (13) enthalt beispielsweise eine Opferungsszene 

mit einer Dame in reicher Kleidung, begleitet von einer Gaben tragenden kleinen Sklavin. 

Die beiden Frauen stehen in der Tur, und zu Seiten der Tur sind die Rader an die Wand ge- 

hangt. Ihre Symbolik laRt der Autor ohne endgultige Interpretation. Ahnliche Rader sind 

Attribute der Gottin Nemesis, vielleicht gilt also ihr die Opferung?

Mit der Verehrung von Apollo ist ein Gemalde im sog. Raum der Masken (5) innerhalb des 

Wohnteils des Hauses verbunden. Auf dem Mittelfeld ist ein landliches Heiligtum mit einem 

magischen spindelformigen Steinmal vorgestellt. Carettoni erwahnt etwas Ahnliches: ein 

gleichformiges Steinmal in Kyrene mit einer Weihinschrift an Apollo auf der Basis.

AuBerst wichtig fur die Geschichte der romischen Architektur ist ein Gemalde im viersauligen 

Oecus (13) auf der Nordwand. Dargestellt ist eine Aedicula mit einem gebrochenen Tympa- 

non. Es konnte dies die fruheste Darstellung einer solchen Konstruktion in der romischen 

Kunst sein, und man wird es bestimmt zur prazisen Datierung des Triumphbogens von Orange 

nutzen, wo bekanntlich eine ahnliche Konstruktion im Relief auf der Seitenwand vorgestellt ist.

Einige Raume im Hause des Augustus sind nach anderen Grundsatzen dekoriert. Im kleinen 

Wohnraum (4) fehlen perspektivische Gemalde. Die weiBe Wand ist in einen Sockel und in 

rechteckige Orthostaten eingeteilt, die von einem doppelten Streifen aus Rechtecken bekront 

werden. Eine solche Dekoration ist fur den Beginn des Zweiten Stils (S. 70-80) typisch. Es 

fehlen auch perspektivisch-architektonische Gemalde im Durchgangsraum vom Peristyl ins 

Hausinnere (7) mit schwarzen Wanden. Die Wande stellen den Hintergrund fur die zwischen 

senkrechten Streifen hangenden Girlanden dar, darunter waren in heller Farbe (vielleicht gelb) 

sakralische Landschaften dargestellt.

Die originellsten und schbnsten Gemalde schmucken das obere Cubiculum (15), d. h. das 

Studio des Augustus (S. 92). Die Wande in diesem Raum sind traditionsgemaR in Sockel, 

Orthostaten und Bekronung geteilt. Die Wandmitten sind durch Aediculae besonders betont. 

Im oberen Teil der Dekoration, uber den Orthostaten, befindet sich eine sehr reiche perspekti

vische Komposition, welche aus architektonischen und dekorativen Elementen besteht. Es 

gehdren zu ihnen phantastische und irreale Kandelaber, als Stutzelemente verwendet, kurze 

Gesimse mit reichem Pflanzenornament, die Pinakes mit ahnlichen phantastischen Pflanzen, 

heraldische Greifen- und Schwanenpaare sowie dekorative GefaBe. Prunkhaft dekoriert war 

auch die quadratische Decke (aus GuRmauerwerk) mit Stuckierungen und gemalten Feldern; 

die Stuckierungen waren vergoldet. Die Komposition ist in vier Sektoren gegliedert, die um 

ein zentrales Tondo angeordnet sind. In der Mitte befand sich eine figurliche Szene, und in den 

anderen Feldern gibt es stilisierte Pflanzenmotive, Ornamente und phantastische geflugelte 

Figuren. Vorhanden sind viele agyptisierende Dekorationsmotive, wie Spitzsaulen, Lotus- 

blumen, Sphinxe, Reiher sowie bei Riten zu Ehren der Isis genutzte GefaRe: Situlae und Urcei. 

In der Dekoration dieses Raumes ist der Grundsatz der Ubertragung einer realen Architektur 

in die Malerei zugunsten der Freiheit und Phantasie aufgegeben worden. Carettoni meint, es 

sei dies ein Dekorationsschema alexandrinischer Inspiration wie in der Aula Isiaca oder in der 

Villa della Farnesina, und sie sei von einem nach der Schlacht von Actium aus Alexandria mit- 

gebrachten Maler ausgefuhrt worden. In Rom gab es naturlich mehrere solcher Maler, und sie
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regten eine Welle von Exotik und dekorativen Phantastereien in der romischen Kunst an, wie 

der Verf. vermutet. Ihnen ist vermutlich auch die Umgestaltung der Wandgemalde, ihrer 

Komposition, Motive und Farben zu verdanken. Traditionsgema^ bezeichnet man diese Ver- 

anderungen als den Ubergang vom Zweiten zum Dritten Stil.

Zum Abschlu^ sei die Farbgebung der Gemalde erwahnt, welche anhand von 40 hervorragen- 

den Farbabbildungen erkennbar ist. Im gesamten unteren Komplex herrschen gelbe und rote 

Farbe vor. Zahlreiche Details sind grun gemalt worden, der Hintergrund der Landschaften ist 

blau. Im oberen Cubiculum (15) hingegen sind die Effekte bei ahnlicher Farbzusammenstellung 

unterschiedlich, da die Details und der Hintergrund in der Regel scharf gegeneinander ab- 

stechen.

Fur dieses schone Buch muB man sich beim Verf. bedanken, dem es gelungen ist, eine umfang- 

reiche Problematik verstandlich zu vermitteln, sowie beim Verlag, denn die Plane, Abbildun- 

gen, SchwarzweiE- und Farbtafeln, die alle von hbchster Qualitat sind, bedeuten in diesem 

Falle mehr als eine bloBe Erganzung des Textes.

Anna Sadurska, Warschau

Dietwulf Baatz und Fritz Rudolf Herrmann (Hrsg.),Die Romer in Hessen (Konrad-Theiss- 

Verlag, Stuttgart 1982), 532 S., 486 teils farbige Abb. Leinen, 72,- DM.

Die Grenzen des romischen Reiches sind heute von anderen politischen Grenzen abgelbst. 

Mehr als die politische Verwaltung sind noch andere Organisationen Trager und Bewahrer 

der alten Grenzen. Nichtsdestoweniger ist es ein legitimes und nutzliches Verfahren, wenn 

nun mit einem weiteren Band nach den ,,Romern in Baden-Wurttemberg", wieder orientiert 

an den Grenzen eines Bundeslandes, allmahlich die ,,Romer in Deutschland" dem Laien wie 

dem Fachmann in einem Kompendium aufbereitet werden. Das Buch bietet, dem Anspruch 

der Herausgeber gerecht werdend, ein topographisches Verzeichnis der noch vorhandenen 

archaologischen Denkmaler aus der Romerzeit, geht im Bestreben nach Vollstandigkeit zu- 

weilen sogar daruber hinaus, wenn auch nicht mehr verfugbare Denkmaler hinzugenommen 

werden. Als angenehm und das Verstandnis des Lesers fordernd ist es anzusehen, daB die 

modernen politischen Grenzen den Blick uber sie hinaus nicht eingeschrankt haben. Die Be- 

deutung des zentralen Ortes Mainz wird trotz seiner Zugehdrigkeit zu einem anderen Bundes- 

land gebuhrend hervorgehoben. Die Benutzbarkeit des Buches bei einer Exkursion gewinnt 

dadurch, daB etwa die Beschreibung des Odenwaldlimes (Limesstrecke 10) nicht an der 

hessisch-bayerischen Grenze endet. Als Bearbeiter einzelner Sachgebiete wie regionaler 

Schwerpunkte wurden Fachleute gewonnen, die aus ihrer Forschungstatigkeit kompetent und 

objektnah in einer auf einen breiten Leser- und Benutzerkreis des Buches bezogenen Art 

informieren.

Dem Ortskatalog voraus gehen einleitende, den Rahmen fur das Einzeldenkmal bildende 

Kapitel. Fritz Rudolf Herrmann referiert die Geschichte der archaologischen Erforschung der 

Romerzeit in Hessen (S. 13-37). Gerade Ernst Fabricius, dessen Verdienst bei der Erforschung 

des obergermanisch-ratischen Limes im AbriE der archaologischen Forschungsgeschichte 

Hessens gebuhrend herausgestellt wird, hatte neben den vielen anderen Forscherpersonlich- 

keiten und Denkmalpflegern auch eine Portraitabbildung verdient. Das Ergebnis gerade seiner 

Arbeiten hat jetzt im Erscheinen des Fundindexes zum ORL von J. Oldenstein einen AbschluB 

gefunden, der die Benutzung dieses Werkes noch weiter steigert. Es sei gerade in dieser Zeit- 

schrift erlaubt, auf Felix Hettners Leistung auch fur diesen Raum neben seiner fruchtbaren


