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Zur Erhaltung der romischen Fresken in der Nehrener Grabkammer 

„Heidenkeller" an der Mosel

von

KLEMENS WILHELMI

Bereits vor mehr als einem halben Jahrhundert hat D. Krencker in einer 

ersten vergleichenden Darstellung schwarz-weiB die farbigen Muster des soge- 

nannten Heidenkellers oberhalb von Nehren beschrieben1. Die besondere Be- 

deutung der kolorierten Gewolbe-(Tonne) und Wandflachen ruhmend, muBte 

er zugleich deren Gefahrdung warnend betonen. Heute, 55 Jahre spater, ist der 

Substanzverlust wie auch die Besonderheit der Malereien nicht unerheblich 

gewachsen; das zunehmende Interesse fand aber weder finanziell noch publi- 

zistisch ein weites Echo. Die Kenntnis der wachsenden Zerstorung vor allem 

der Fresken hat trotz neuer Erkenntnis der denkmalpflegerischen wie wissen- 

schaftlichen Exzeptionalitat nach mehreren Grabungen und Sanierungsver- 

suchen- bis dato noch zu keinen positiv wirkungsvollen SchutzmaBnahmen fuh- 

ren konnen — besondere Objekte erfordern aber unkonventionelle MaBnahmen.

I

Wenn hier Details solch' unabdingbarer Rettungsaktionen postuliert werden, 

(er)scheint ein kurzes Resumee ebenfalls des derzeitigen Erkenntnisstandes 

erforderlich. Uber die Malereien selbst bleibt neben den jungst gefertigten foto- 

grammetrischen Aufmessungen letztlich nur wieder Krencker zu referierenh 

Was eine Ubersicht uber die ergrabene wie auch uber die rekonstruierte Bau- 

substanz beider Grabtempel betrifft, muB die Gesamtpublikation von H. Eiden 

abgewartet werden. Dieser hat 1976 einen kurzen Einblick in seine Unter- 

suchungsergebnisse gegeben-. V. Geissler betonte in einer Annotation gemein- 

samer Rekonstruktionsbemuhungen (Abb. 1) die Zusammenarbeit beteilig- 

ter Amter3. Ob letztere wirklich so selbstverstandlich wirkt3, wird u. a. am 

Einsatz zur Erhaltung der Nehrener Fresken zu prufen sein, zumal selbst der 

Landeskonservator amtseigener Restauratoren bisher entbehren muBte. An ent- 

sprechenden Werkstattkapazitaten und Apparaturen ermangelt es dort ebenso 

wie beim ehemaligen Staatlichen Amt fur Vor- und Fruhgeschichte Koblenz, 

neuerdings nur noch archaologische AuBenstelle des Landesdenkmalamtes und 

dadurch nicht unbedingt funktionsfahiger.

1 D. Krencker, Der „Heidenkeller", eine romische Grabkammer bei Nehren a. d. 

Mosel. Germania 8, 1924, 68 ff. — s. auch J. Roder, ebd. 39, 1961, 214 ff.

2 H. Eiden, Zehn Jahre Ausgrabungen an Mittelrhein und Mosel (1977) 65 ff.

3 V. Geissler, Die romischen Grabmaler zu Nehren. Jahresberichte Denkmalpflege 

Rheinland-Pfalz 29—30, 1974/75 (1976), 11 ff. (1 Foto- bzw. Abb.-Vorlage SAV Koblenz 

bzw. Architekt K. Nagel, Trier).
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Abb. 1 Blick auf die rekonstruierten Vorhallen von SO

Die beiden Grabbauten stehen exponiert im oberen, ca. 30° geneigten Hang- 

drittel 250 m fiber NN., 163 m uber dem Wasserspiegel ndrdlich, links der 

Mosel. Weiter unterhalb der Grabstatten, auf der Terrasse am Nordrand der 

heutigen Ortslage, gibt es Hinweise auf den — wohl zu den Grabern ge- 

horigen — Villenbezirk, direkt unterhalb Anhaltspunkte fur eine romische 

VerkehrsstraBe.

Die Kammern selbst sind im steinigen Verwitterungslehm bzw. -schutt des 

Devonschiefers derart eingetieft, daB zumindest das Gewdlbefundament auf 

Fels grundet (Abb. 2). Die Tonne liegt O—W quer zum N-S-Hang, 3 m hoch 

und langs uber einem lichten O-W-RechteckgrundriB von ca. 4,3 X 2,6 m. Der 

Zutritt erfolgt talseitig von S (Abb. 3). Bergwarts und nach N schlieBt ein 

„Stockwerk" hoher eine cella von auBen 5,5 m im Quadrat an; begehbar bleibt 

sie von einer saulenumstellten, ursprunglich ziegelgedeckten Vorhalle(n-Platt- 

form) uber dem Grabkammergewdlbe (Abb. 4—5). Die Seitenwande der cella 

wiesen je 2 Blendarkaden auf, wie beide antiken Monumente ebenfalls auBen 

ehemals glatt und dicht verputzt sowie pompejanisch-rot gestrichen. Das vom 

Ziegeldach rinnende Wasser wurde durch eine in Hangneigung verlegte Tuff- 

steintraufrinne abgeleitet, deren letzte Zeugen in situ (NW-Ecke der W-Kam- 

mer) 1977 bei Drain(age)arbeiten (!) zerstort wurden.

Die 1974 von H. Eiden nur wenige Meter dstlich und in Fluchtlinie des 

„Heidenkellers" entdeckte zweite polychrome Kammer war ebenfalls in der 

2. Halfte des 4. Jahrhunderts n. Chr. ausgemalt worden; Malerei wie N-S-
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Abb. 2 „Heidenkeller": S-N-Schnitt durch die ausgemalte Kammer und das 1978 

ergrabene Schichtpaket unter der Cella. M. 1: 50. — Legende: 1 Stdrung. 

2 Kalk-Bauschutt. 3 brauner Lehm mit groben Schieferbrocken. 4 rot-braune 

Erde mit einzelnen Quarzen. 5 gelblich-grau mit vielen Quarzsteinen, Gren- 

zen unscharf. 6 brauner Verwitterungslehm mit vereinzelten Schiefer- 

steinen. 7 rbm. Estrich in situ. 8 murber Fels. 9 Felshang. 10 O-W-Stollen. — 

Rbm. Estrichhdhen gestrichelt

Tonnengewolbe sind aber bis auf wenige Reste zerstort. Entgegen dem paralle- 

len, aber negativen Befund im „Heidenkeller" waren hier der Estrich und das 

Unterteil eines in diesen eingelassenen Erwachsenen-Sarkophages z. T. erhalten 

(Abb. 6). Der — zusatzliche — Deckeltorso eines Kindersarges legt die Funktion 

als Familiengruft nahe. Cella- und Vorhallengrundrisse entsprechen denen des 

„Heidenkellers" und sind — wie dieser 1975 — im Jahre 1976 demgemaB als 

Mausoleen rekonstruiert worden (Abb. 1; 4—5).

Beide neuzeitlichen, weitgehend unverputzten Schutzbauten aus Bruch- 

steinen und mit Schieferdach wurden in Zusammenwirken von Bau- und 

Bodendenkmalpflege unter Aufsicht des Kreishochbauamtes Cochem durch 

heimische Firmen aufgefuhrt. Trager der Mahnahmen war die Verbandsgemeinde 

Cochem, durch deren Vermittlung die ehemaligen Weinbergsparzellen mittels 

Flurbereinigung der Ortsgemeinde Nehren uberschrieben worden sind.

II

Fachlich zustandig bleibt die neue AuBenstelle Koblenz der Abt. Bodendenk

malpflege des Landesdenkmalamtes. Die Verantwortung fur die Konservierung 

der nordwarts der Alpen einmaligen Fresken kann das ehemals selbstandige,

12
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Abb. 3 „Heidenkeller": Rom. Zugang zur ausgemalten Grabkammer v. S

Abb. 4 Die beiden rekonstruierten Vorhallen von SW
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Abb. 5 Blick durch die Vorhallen von O nach W

auch an der bisherigen Finanzierung der Rekonstruktionen nicht unerheblich 

beteiligte Amt erst recht als AuBenstelle nicht mehr allein ubernehmen. Glei- 

ches gilt fur den Lowenanteil der Finanzlasten. Das zeigte sich bereits wieder 

1977, u. a. bei der Abschottung des Hangwassers durch bis unter Fundament- 

sohle reichende Betonisolierungen an beiden (bergseitigen) Cellaruckwanden, 

zusatzlichen Drainagearbeiten usw., deren Ausfuhrung wieder von den kommu- 

nalen Stellen betreut wurde (s. o.).

In unmittelbarer Umgebung dieser MaBnahmen bleiben die Feuchtigkeit und 

deren auBerst schadliche (Ein-)Wirkungen auf das leider unverputzte, antike 

wie rezente Mauerwerk begrenzt. Der z. T. verwitterte romische Kalk- und der 

schlechte, moderne Zementmdrtel wird nun etwas weniger frostzersetzt und 

ausgespult. Insgesamt aber verbleiben Alt- wie Neuteile der beiden Baukorper 

extrem wetterexponiert und vor allem im W intensivem Schlagregen ausge- 

liefert. Hang- und Oberflachenwasser setzen also verstarkt und weiterhin dem 

innen wie auBen heute entgegen fruher unverputzt gelassenen „Heidenkeller" 

erheblich zu.

Der antike Innenputz, an den unteren, ausgemalten Kammerwanden schon 

1924 von Krencker zu groan Teilen vermilt, lost sich deshalb an den Bruch- 

randern auch weiterhin schollig ab (Abb. 7). Lediglich wenige, kleine Sockel- 

flachenmuster in der Nordostecke lassen — nur zusammen mit Teilen der 

sudwestlichen Langs- und Querwand — noch (!) eine Rekonstruktion des um- 

laufenden, vertikalen Gitterwerkes zu. Diese Partien, die sonst — bei ergra-

12*
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Abb. 6 Grabungsbefund beider Grabbauten von O. Oben links: „Heidenkeller"

Abb. 7 Ausmalung der O-Stirnwand vor jeglicher Konservierung. M. ca. 1:25
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benem (Fundament-)Mauerwerk — oft die einzig erhaltenen bleiben4, sind in 

Nehren durch jahrhundertlangen MiBbrauch des Grabraumes besonders stark 

in Mitleidenschaft gezogen, ja vernichtet worden. Bevor dieses Schicksal auch 

hohere Partien ereilt, sollte die Stunde fur auch maltechnische Feinbeobach- 

tungen — etwa Tagwerkgrenzen des Freskos — genutzt werden. Im Spatherbst 

1978 wurden die bruchigen Partien mit feinem Kalkmortel vorerst „geheftet", 

damit sie bis zur dringendst notwendigen Gesamtkonservierung im Verband 

fixiert bleiben. Bin Perkussionsgutachten steht noch aus.

Um Be- und Zustand durch eine moglichst objektive Dokumentation kurz- 

fristig fur die Konservierung, mittelfristig fur die Restaurierung und langfristig 

fur eine eventuelle Rekonstruktion der Ausmalung zu sichern, wurde eine 

spezielle photogrammetrische Aufnahmetechnik5 von der Dienststelle gewahlt 

und finanziert (Abb. 8). Eine solche, denkmalpflegerisch fast selbstverstandliche, 

zumindest naheliegende MaBnahme war lange uberfallig, hat doch seit 

Krenckers Skizze und ihr zugrundeliegenden farbigen Darstellungen nie eine 

zeichnerische oder fotografische Dokumentation der geometrischen Colormuster 

stattgefunden. H. Fehr, Koblenz/Mainz, wird eine erste fotografische Notauf- 

nahme anlaBlich der Ausgrabungen verdankt (Abb. 7).

Vorerst dienen die wie Abb. 8 photogrammetrisch erstellten, noch maschinell 

umzuzeichnenden Planunterlagen und moglichst auch spezielle Infrarot- bzw. 

Falschfarbenaufnahmen vorrangig der Schadenskartierung und Feuchtigkeits- 

registrierung. Neben der Sicherung loser Putzteile (s. o.) kommt einer langwieri- 

gen Kontrolle der Feuchtigkeits- und Temperaturschwankungen — auch mittels 

Thermohygrographen nebst Widerstandsthermometer — eine besondere Be- 

deutung zu. Sie bleibt zwar kostspielige, aber unabdingbare Voraussetzung 

jeglicher Grundkonservierung, sowohl im Ansatz als auch auf Dauer. Erst 

einem relativ spaten, fortgeschrittenen Stadium der Sicherungsarbeiten muB 

die vorsichtige, die Farb- und Putzsubstanz schonende Entfernung der bis meh- 

rere Millimeter starken Sinterschichten vorbehalten bleiben. Ob dieser subtile 

Abldsevorgang mittels Ultraschall, Air brasive und bzw. oder Skalpell zu 

geschehen hat, kdnnen lediglich vorsichtige und langwierige Versuchsreihen 

erweisen6.

4 H. Drack, Die romische Wandmalerei von Buchs (Kt. Zurich). Arch. Korr. Bl. 4, 

1974, 365 ff. — Zu Konservierungen s. a. D. Baatz, Germania 46, 1968, 40 ff.; M. Schleier- 

macher, Kolner Jahrb. 14, 1974, 96 ff.; J. H. F. Bloemers in: Festschr. Zadoks-J. Jitta 

(1976) 108; G. Prause in: Die Zeit 28, 1978, 58 (Photogrammetrie in Pompeji); E. 

Steffny, Maltechnik-Restauro 3, 1978, 194 ff.

5 Vgl. H. Eiden a. a. O. (Anm. 2) bes. Abb. 51. — H. Fehr betreute ein Aufnahmeteam 

des Instituts fur Photogrammetrie der Universitat Bonn unter Mitwirkung des dor- 

tigen Landesdenkmalamtes (Abt. Photogrammetrie).

6 Ende Januar 1978 konnte Verfasser durch Vermittlung von H. Drack, Zurich, 

und H. R. Hones, Mainz, einer Expertengruppe des Instituts fur Denkmalpflege der 

ETH Zurich unter Leitung von A. Knoepfli die Befunde demonstrieren. Das darauf- 

hin und nach weiteren archaologischen Sondierungen (Abb. 2) 1978 amtlicherseits 

erstellte Zuricher Gutachten bildet die Basis aller weiteren DenkmalpflegemaBnahmen 

an dieser einzigartigen „Katakombe des Nordens" (Knoepfli). — Fur weitere techn. 

Beratung bleibt zu danken: W. Claise und C.-W. Clasen, Bonn; H. Gadenz, Neuwied; 

E. Meffert, Cramberg; P. Rau, Ulm.
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Abb. 8 Ausmalung der O-Stirnwand im MaBstab 1:20 photogrammetrisch entzerrt. 

Die Entzerrung weist im Originalmafistab 1:1 einen mittleren Punktfehler 

von 6 Millimetern in Langsrichtung und 9 Millimetern in der Hohe auf

Nicht nur als optisches Zugestandnis an den Besucher, dem der Zutritt zur 

Kammer aus verschiedenen, triftigen Grunden durch eine eiserne Gittertur 

verwehrt ist (Abb. 3), kann am Ende und als (Be-)SchluB aller Konservierungs-

und Restaurierungskunste — wie schon vorher museal? eine Teilrekonstruk-

tion (ent)stehen. Dafur bietet sich gegenuber dem Eingang die untere nordliche 

Langseite an, die oberhalb des Fundamentes schon als Mauerwerk teilrekon-
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struiert ist. Zudem verlauft auBerhalb dieser Wand im unteren Drittel seit 

unbestimmter Zeit ein ca. 1,2 m hoher und breiter Hangstollen entlang und 

entluftet die beiden westlichen Drittel oberhalb des N-Fundamentes (Abb. 2). 

Damit ware zugleich schon ein erster Schritt zur vieldiskutierten Freistellung 

der Kammer durch drainierte und zwecks Kontrolle begehbare Luftungs- und 

Sickerschachte getan.

Das im Original kaum noch erhaltene, gelanderartige Sockelgitterwerk fande 

auf der z. T. bereits rezent erganzten N-Wand eine wissenschaftlich nicht unbe- 

dingt notwendige, aber fur die interessierte Offentlichkeit und Besucher sinn- 

wie eindrucksvolle Wiederherstellung in neuen, frischen Farben. Diese wur- 

den — beleuchtet — zugleich eine intensivere Vorstellung von den ehemals 

leuchtenden Originaltonen der antiken Ausmalung geben, die moglichst nicht 

angetastet werden sollte, bis Restaurierungen ohne Schaden fur das Original 

und reversibel bleiben. Die Beseitigung der aufsteigenden Grundfeuchte bleibt 

dabei eine der vielen, unverzichtbaren Voraussetzungen, evtl. bis hin zu auf- 

wendigem Unterfangen der auf Fels gesetzten Grundmauern (Abb. 1—2)?

III

Der Festigung des bemalten Innenputzes als Dringlichkeitsstufe 1 muBte eine 

AuBenhautsicherung zumindest der Kammer folgen durch Verputzen in mog- 

lichst — romisch — gut abgeglatteter und verdichteter Manier. Den besten 

Schutz gegen Schlagregen bote eine derartige, dichte Putzschicht auf dem 

gesamten heutigen Sichtmauerwerk. Auch die Plattenabdeckung des Vorhallen- 

fuBbodens uber dem Kammergewolbe weist erhebliche Mangel auf, deren Be

seitigung der Konservierung der Malerei vorauszugehen hat und fur Anfang 

1979 geplant ist, baldigste Finanzierung vorausgesetzt. Gerade der auf weiten 

Farbpartien bis 4 mm starke Kalksinter geht auf die vor allem aus der Tonne 

und den auBen unverputzten Kammerwanden einsickernde Feuchtigkeit zuruck. 

Hinzu kommt immer wieder neu erhebliches Kondenswasser. Das derzeitige 

nasse Dauerklima des Grabraumes — z. Z. fast eine „Feuchtkammer" — leistet 

dem Algen(be)wuchs gerade des bemalten Putzes erschreckend Vorschub. Leicht 

losliche Salze dringen aus dem porosen Zementmortel mit dem Schlagwasser 

durch die Mauern bis zur Malschicht vor und gefahrden diese neuerdings zu- 

satzlich. Eine unkontrollierte Austrocknung allerdings bringt ihrerseits erneute 

Gefahren, die es bei moglicher Freistellung und bzw. oder Unterfangung ernst- 

lich zu bedenken gibt.

Die Wandmalerei erscheint in Fresko-Technik gefertigt (Abb. 7—8). Dem ab- 

geglatteten Putz sitzt eine weiBe Kalkschicht auf, in welche die Grundthemen 

des spateren Farbdekors eingetieft wurden. Die Hauptfarben des Fresko-Auf- 

trags sind nach dem Gutachten Zurich6: „rot = Ocker wie gebrannte Siena, 

gelb = gelber Ocker ahnlich Siena natur, und grun = grune Erde." Schon 

Krencker1 bemerkte gewisse Eigentumlichkeiten in Technik, Form und Farbe7

7 Vgl. D. Baatz, Romische Wandmalereien aus dem Limeskastel Echzell, Kreis Bu

dingen (Hessen). Germania 46, 1968, 47 f. Abb. 2. — Zum Erhaltungszustand, besonders 

der Sockelpartien (in Nehren umgekehrt): ebd. 49 Anm. 36. — S. auch Bonner Jahrb. 

127, 1922, 276; Germania 55, 1977, 85 ff. bes. 106 f. (Malergrab; Wandputz —Farb- 

pigmente?).
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der Dekoration, vor allem hinsichtlich der Komposition des Grundschemas, 

das — ursprunglich fur eine Trompenkuppel mit Laterne gedacht — unbe- 

kummert auf das Tonnengewdlbe ubertragen worden sei. Tief eingerissene 

Ritzlinien einer Ellipse verdeutlichen besonders auf der Nordwand diese 

unbewuBte „Verfalschung" schon des in einer Kuppel auf Kreisen aufbauenden 

Hauptnetzes. Inwieweit dadurch ein evtl. auf bestimmte MaBeinheiten des 

romischen FuBes (29,6 cm) kombiniertes Grundsystem7 verzerrt erscheint, bleibt 

zu prufen. Die Tagwerkgrenzen6 auf dem rund 25 qm groan Malgrund folgen 

der Architektur, was in romischen Katakomben die Regel ist. Als erstes wurde 

die dstliche, zuletzt die westliche Stirnseite in Angriff genommen; die Tage- 

werkfugen sind in den Ecken z. T. sichtbar und umrahmen hier zwei Flachen von 

je ca. 7 qm.

Denkmalpflegerisches Ziel dieser Zeilen bleiben die Erhaltung und Erschlie- 

Bung solch einmaliger „Katakombe des Nordens6". Die bereits erfolgte Doku- 

mentation wurde jetzt schon eine museale (Teil-)Prasentation in den Ehren- 

breitsteiner Festungsgewdlben ermdglichen, um den dort sehr groan Besucher- 

scharen nicht nur den archaologischen Hintergrund, sondern auch den Raum- 

und Farbeindruck spatromischer Malereien moglichst in naturlicher GroBe zu 

veranschaulichen !

ManuskriptschluB Dezember 1978. — Zeichn. u. Foto: ehem. Staatl. Amt 

fur Vor- und Fruhgeschichte Koblenz auBer Abb. 1, 3—4 (Gem. Nehren), 8 

(Fotogram. Inst. Univ. Bonn).


