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Konstantinische Deckenmalereien aus dem Trierer Dom 

von

Theodor Konrad Kempf

1. Der Befund*

Die 1945—46 im Auftrag des Bistums Trier im Inneren des Domes 

durchgefuhrten Ausgrabungen legten im Mittelschiff noch einmal die An- 

lagen frei, die vor hundert Jahren J. N. v. Wilmowsky gefunden und teil- 

weise veroffentlicht hatte1. Die exakte Vermessung der Befunde und die 

moderne Schichtenanalyse fuhrten zu neuen Ergebnissen2 und im weiteren 

Verlauf der Grabungen zur Entdeckung einer konstantinischen Doppel- 

kirchenanlage, der Vorgangerin der mittelalterlichen Doppelkathedrale 

Dom-Liebfrauen3.

Es war selbstverstandlich, daB bei Freilegung der fruhchristlichen Kult- 

anlagen auch die alteren Kulturschichten einer eingehenden Untersuchung 

unterzogen wurden. Im Zentrum der heute noch aufrecht stehenden, 

gratianischen Halle hatte schon J. N. v. Wilmowsky im Inneren der poly- 

gonalen Anlage eine Tiefgrabung angesetzt, deren unterste Sohle infolge 

der abgleitenden Gerollmassen diesmal nicht erreicht werden konnte. Unter 

dem ersten konstantinischen Estrich der fruhchristlichen Basilika aber hatte 

diese Grabung die Nordostecke eines groBeren Raumes (Abb. 1) zerstort, 

der bis zur Erbauung der fruhchristlichen Anlage bestanden hatte und als 

unmittelbarer Vorganger anzusehen ist. Auf dem Estrich dieses Raumes 

lagen Bruchstucke von auffallend farbenreicher Deckenmalerei in Sturzlage 

und daruber in durchschnittlich 0,30 in hohem einplanierten Bauschutt 

Buntputz der Wande. Die unmittelbar unter dem Fundament der poly- 

gonalen Anlage im Dezember 1945 eingesammelten Bruchstucke der Decken

malerei wurden sofort in der Werkstatt der Domgrabung bearbeitet. Das 

erste zusammengesetzte Stuck war ein prachtvoll gemalter Kopf eines ge- 

flugelten Eros4, dessen ungewohnliche Qualitat die Bergung der gesamten 

Malereireste nahelegte. Trotz der raumlich und zeitlich auBerst begrenzten 

Grabung im Inneren des Domes wurde die Aufgabe unverzuglich in Angriff 

genommen. Vor der polygonalen Anlage hatte schon 1906 J. Wiegand bei 

Untersuchung des ratselhaften Einbaues die Planierungsschicht mit den

1 J. N. V. Wilmowsky, Der Dom zu Trier in seinen Hauptperioden: der Romischen, 

der Frankischen, der Romanischen (Trier 1874).

2 Th. K. Kempf, Die altchristliche Bischofskirche Triers: Trierer Theologische Zeitschrift, 

56. Jahrgang des Pastor Bonus (Trier 1947) 182—189.

3 Ders., Die vorlaufigen Ergebnisse der Ausgrabungen auf dem Gelande des Trierer Domes: 

Germania 29, Berlin 1951, 47—58.

4 Vgl. Germania 29, 1951, Taf. 3.

* Diese Abhandlung ist ein Vorbericht uber die bisher ausgegrabenen und zu- 

sammengefugten Teile der konstantinischen Deckenmalereien unter dem Dom. Mit 

Rucksicht auf die Bedeutung dieses Fundes werden hier erstmalig farbige Wieder- 

gaben vorgelegt. Sie versuchen in Verbindung mit der Beschreibung des Fundmaterials 

bis zur endgultigen Vorlage einer groben Gesamtpublikation weiten Kreisen einen 

moglichst lebendigen Eindruck von den Originalen der spatantiken Wandmalereien 

zu vermitteln (Die Schriftleitung).
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Malereiresten angeschnitten. Eine Befundskizze von E. Kruger vermittelt 

uns einen Einblick in diese kleine Tiefgrabung, der leider ein Bild der 

Deckenmalerei zum Opfer fiel:

Notiz vom 9. Marz 1906: „AuBen (vor der polygonalen Anlage) wurde 

in einem Schacht, der mit Holz ausgekleidet vorlaufig offen blieb, weiter in 

die Tiefe gegangen, um gewachsenen Boden zu erreichen. Dort kamen 

Massen von alten Verputzteilen schwarz, rot, grun, auch blau heraus, nach 

Angabe des Arbeiters Hank, nebeneinander pflasterartig zusammengestopft. 

Dort wurde das Fundament des Zehnecks gefunden und unter demselben 

und tiefer noch lagen diese Brocken."5

Dieser von J. Wiegand 1906 angelegte Schacht wurde zunachst erweitert, 

die eingesammelten Bruchstucke geborgen und planmaBig katalogisiert, so 

daB unmittelbar nach der ersten Sichtung und Trennung der Wand- und 

Deckenmalerei die Zusammensetzarbeit in der Werkstatt beginnen konnte. 

Eine vollige Freilegung des angeschnittenen Saales war infolge der un- 

bedingt zu erhaltenden Boden der fruhchristlichen Anlagen nicht moglich. 

Es wurde deshalb zuerst ein schmaler Schnittgraben bis zu der Treppe des 

groBen Quadratpodiums gezogen, der bald die Westwand des Prunksaales 

(Abb. 1) freilegte. Die weitere Bergung konnte dann von diesem Schnitt

graben aus unter den Boden der christlichen Basilika in niedrigen Stollen 

vorgenommen werden, die nach und nach durch Ziegelpfeiler vermauert 

wurden. Es war eine ungemein muhselige und infolge der lockeren Schutt- 

massen der alteren Grabungen recht gefahrliche Arbeit, die bis zum letzten, 

fur die Forschungen im Inneren des Domes zur Verfugung stehenden Tage 

durchgefuhrt wurde. Es gelang, etwa 25 qm der Deckenmalerei zu bergen. 

Von dem Prunksaal sind die Nordwand in ihrer gesamten Lange und die 

anschlieBenden Teile der Ost- und Westwand auf einer Lange von uber 

4m freigelegt und untersucht. Die Lange des Saales konnte nicht festgestellt 

werden, da im Oktober 1946 hier die Grabungen im Inneren des Domes 

ein vorzeitiges Ende fanden.

2. Die Bearbeitung der Bruchstucke

Die aus den Grabungsstollen eingesammelten Bruchstucke wurden zuerst 

nach Wand- und Deckenmalerei getrennt. Die Deckenmalerei war leicht zu 

erkennen, da ihre Ruckseite Mortelabdrucke eines Lattengeflechtes aufwies6. 

PlanmaBig wurden die ausgeraumten Stellen verzeichnet und die auf 

Kistendeckeln ausgebreitete Malerei entsprechend katalogisiert. Sobald die 

im Befund weichen Bruchstucke an der Luft getrocknet waren, begann in 

der Werkstatt die Arbeit des Zusammensetzens, die sich bald zu einer 

eigenen Systematik und Technik entwickelte7. Eine unschatzbare Kontrolle

5Landesmuseum Trier: Fundberichte, Trier-Stadt, Dom und Liebfrauenkirche, Grabungen 

im Dom 1906.

6 Die Konstruktion der Decke und des Dachstuhles, an dessen Kehlbalkenlage die Decke auf- 

gehangt war, wird ausfuhrlich in der kommenden Veroffentlichung behandelt.

7 Es ist das grobe Verdienst von Restaurator P. Welter, diese schwierige Arbeit in ungewdhn- 

licher Materialkenntnis und bewundernswerter Geduld durchgefuhrt zu haben. Dem Landes

museum Trier sei an dieser Stelle gleichfalls fur das verstandnisvolle Entgegenkommen 

gedankt, den unentbehrlichen Restaurator fur langere Zeit fur die Arbeiten bei der Dom- 

grabung 1946 freigestellt zu haben.
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ermoglichten hierbei die Mortelabdrucke der Ruckseite, die in manchen 

schwierigen Fallen allein zu einem sicheren Ergebnis fuhrten.

Nach zwei Jahren muhseliger Kleinarbeit war die Aufeinanderfolge der 

Bilder gesichert, deren Restauration gleichfalls in Angriff genommen wurde. 

Die Mortelstucke muBten mit der Hand auf eine Starke von 5—6 mm dunn 

geschnitten werden, um das Gewicht der Bilder moglichst niedrig zu halten. 

Dann wurden die einzelnen Stucke gereinigt, gehartet und auf Holzfaser- 

platten aufgeklebt, die wiederum durch Holzrahmenwerk gesichert waren. 

Die einzelnen Bilder sind von den zugehorigen breiten Rahmen getrennt, 

um die Decke fur Ausstellungen herzurichten. Nach einer insgesamt funf 

Jahre wahrenden Werkstattarbeit konnten jetzt sechs Bilder der Decken- 

malerei in einem Ausstellungssaal des Bischoflichen Museums aufgestellt 

werden. Drei Bilder sind zu einer geschlossenen Wand vereinigt, wobei 

die Lucken nur farbig erganzt wurden, so dab sich der Originalbefund klar 

erkennbar plastisch abhebt.

3. Beschreibung der Decke und der einzelnen

Bilder

Die Bearbeitung der eingesammelten Bruchstucke der Deckenmalerei 

hatte ergeberi, dab die Decke im Dachstuhl des Prunksaales an der Kehl- 

balkenlage aufgehangt war. Den Ubergang zu den Wanden bildete ein 

0,45 bis 0,55 m breites Schragband mit ornamentalen Blumenmustern auf 

rotem Grund mit blauem Rahmen zur Decke. Als Ubergang zur Wand 

diente ein breiter gruner Streifen. An den Wanden folgten dann als Fries- 

zone kleine Fenster, die an der Nordwand geschlossen waren. Hier fanden 

sich im Abbruchschutt kleine gemalte Fensterlucken, 0,28 X 0,28 m grob 

und im Abstand von 0,14 m. Die schatzungsweise 4 m hohen Mittelpartien 

waren in groBe Bilder mit uberlebensgroBen Standfiguren aufgeteilt. Breite 

Rahmen mit goldimitierendem Eierstab, ahnlich den Namen der Eroten- 

bilder der Decke, fasten diese groben Wandgemalde ein, die durch gemalte 

Pilaster getrennt waren. Zum Boden hin folgte ein hoher grungrauer Sockel 

in Marmorimitation. Eine weitere Bearbeitung der Wandmalerei durfte 

gleichfalls eine Rekonstruktion der Wande ermoglichen, doch fehlen fur 

diese Aufgabe noch jegliche Mittel.

Die durch ein goldenes Flechtband auf rotem Grund in groBe Kassetten 

aufgeteilte Decke des Prunksaales zeigte in schachbrettartigem Wechsel 

Bilder tanzender oder spielender Eroten und uberlebensgroBe Brustbilder. 

An den Schmalseiten befanden sich drei Felder, an den Langsseiten, wenn 

die Aufteilung der Decke sich symmetrisch im gleichen Rhythmus vollzog, 

sieben Felder. Die symmetrische Aufteilung vorausgesetzt, hatte die Decke 

insgesamt 21 Bilder besessen (Abb. 2). Von der bei der Grabung unter der 

polygonalen Anlage im Dom angeschnittenen nordlichen Halfte des Prunk

saales sind in ihrer Reihenfolge 12 Bilder nachgewiesen, von denen acht, 

soweit sie nicht durch die alteren Grabungen zerstort waren, geborgen 

werden konnten. Die Aufeinanderfolge der Bilder ist sowohl durch die 

Sturzlage als auch durch die exakten Anschlusse bei der Zusammensetz-
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Bild 4: Brustbild einer jungen Frau mit Plektron
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Bild 6: Zwei tanzende Eroten mit Chlamys und Fullhorn
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Abb. 2. Trier, Konstantinische Deckenmalereien aus dem Dom 

Erganztes Schema der gemalten Decke aus dem Prunksaal

arbeit gesichert. Die Beschreibung der einzelnen Bilder erfolgt in der Reihen- 

folge der Auffindung und Bergung.

Bild 1. Breite ohne Rahmen: 0,96 m (Abb. 2). Lange des Bildes:

wahrscheinlich 1,16 m. as Bild wurde zuerst bei Anlage der fruhmittel-

alterlichen Krypta angeschnitten, weitere Teile gingen bei den Grabungen 

v. Wilmowskys im Inneren der polygonalen Anlage verloren. Der unter 

dem Fundament des Polygons erhalten gebliebene obere Teil des Bildes

zeigt zwei Kopfe spielender Eroten auf blauem Grund. er prachtvolle

linke Kopf ist kennzeichnend fur die hohe Qualitat der Malerei8.

Bild 2. Breite und Lange ohne Rahmen: 0,94 X 1,235 m (Abb. 2). 

Zwei nackte Eroten mit doppeltem Halsring auf blauem Grund, die mit 

einem rot-violetten Mantel (wohl Feldherrenmantel) spielen (Beilage 1). 

Der rechte Teil des Bildes ist teilweise durch das Kalkwasser aus dem 

Fundament des Polygons versintert, der Rest durch die Grabung von 1906 

verloren. Die ungemein farbenreiche, fast impressionistische Malerei ist 

ausgezeichnet erhalten. Ungewohnlich die virtuose Verteilung von Licht und 

Schatten; in dem fast harten, eckigen Auftrag der Lichter am Kopf des 

rechten Eros kundet sich eine Eigenart spatantiker Maltechnik an, die noch 

im fruhen Mittelalter nachweisbar ist.

Bild 3. Breite und Lange ohne Rahmen: 1,08 x 1,16 m (Abb. 2). 

Zwei tanzende Eroten mit kleiner, rot-violetter Chlamys und doppeltem 

Halsring auf blau-schwarzem Grund (Beilage 2). Sie halten eine Schale 

empor, in der Raucherwerk brennt. Der linke untere Teil des Bildes ist 

durch eine Fundamentgrabung beim Bau der fruhchristlichen Kultanlage 

zerstort worden. Die Farben haben stellenweise ziemlich gelitten.

Diese Erotenbilder sind mit einem breiten, goldimitierenden Eierstab 

gerahmt, die meist uberlebensgroBen Brustbilder mit einem einfachen Band

8 Vgl. Germania 29, 1951, Taf. 3.
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in leuchtendem Rot. Ein darauffolgender, tiefgruner Rahmen ist allen 

Bildern gemeinsam.

Bild 4. Breite und Lange ohne Rahmen: 1,39 X 1,16 m (Abb. 2). 

Brustbild einer jungen Frau in armelloser, purpurner Tunica mit Nimbus 

und Blutenkranz im Haar, auf blauem Grund (Taf. 5). Auf der rechten 

Schulter sind Reste einer groben goldenen Fibel erkennbar. Der rechte 

Ober- und Unterarm mit goldenen Reifen geschmuckt, in der rechten Hand 

ein Plektron. Der rechte untere Teil des Bildes ist wie bei Bild 3 durch einen 

Fundamentschacht beim Bau der fruhchristlichen Basilika zerstort worden. 

Wahrscheinlich trug die Dargestellte ein Musikinstrument, von dem noch 

der linke Bugel am Nimbus sichtbar ist. Der Zustand des Bildes war 

ziemlich schlecht, da die im 11. Jahrhundert erfolgte Erneuerung der sud- 

westlichen Deckenstutze des gratianischen Quadratbaues die abdeckenden 

Schichten beschadigte. Bei der Restauration wurden in diesem Bild ver- 

suchsweise die Lucken zwischen den einzelnen Bruchstucken geschlossen 

und leicht getont. Die Arbeiten sind noch nicht beendet.

Bild 5. Breite und Lange ohne Rahmen: 0,94 X 0,95 m (Abb. 2). 

Dieses Brustbild ist durch die kleine Tiefgrabung von 1906 vor der poly- 

gonalen Anlage bis auf geringe Reste zerstort worden. Erhalten ist der 

untere Rahmen mit einem bis zur Mitte des Bildes hinaufreichenden 

Gewandrest und einer prachtvoll gemalten rechten Hand, die auf dem 

Rahmen aufliegt. Von den Seiten her ist noch so viel von dem blauen 

Hintergrund erhalten, dab mit einiger Sicherheit von der dargestellten 

Personlichkeit feststeht, dab sie keinen Nimbus hatte.

Bild 6. Breite und Lange ohne Rahmen: 0,84 X 1,145 m (Abb. 2). 

Ein tanzendes Erotenpaar mit Chlamys und doppeltem Halsring, das ein 

Fullhorn tragt; blauschwarzer Grund (Taf. 6). Bei diesem Bild aus der 

nordwestlichen Ecke des Prunksaales ist der rechte Putto z. T. zerstort. 

Das Bild lag auf schmalem Raum in mehreren Schichten iibereinander. Die 

fehlenden Teile waren zumeist zerkrumelt. Die Malerei ist hier flachiger, 

die Konturen sind mit wenigen, sicheren Strichen hervorgehoben. Auch die 

Farbenskala ist heller und erreicht nicht Fulle und Tiefe der anderen Eroten- 

bilder. Es mag dies aber mit den Beleuchtungsverhaltnissen in dem Saal 

zusammenhangen.

Bild 7. Breite und Lange ohne Rahmen: 1,30 X 1,21 m (Abb. 2). 

Brustbild einer juwelengeschmuckten, jungen Frau mit Nimbus auf blauem 

Grund (Beilage 3). Sie tragt einen durchsichtigen Schleier, dunkelrote Tunica 

mit golddurchwirkter Palla uber der rechten Schulter. Im linken Arm halt 

die Dame eine Schmuckkassette, der sie mit der rechten Hand eine Kette 

aus groben runden Perlen entnimmt (Beilage 4). Um den Hals eine Kette 

aus goldgefabten gebuckelten Saphiren, am Ohr eine grobe, tropfenformige 

Perle. Scheitelfrisur, das dunkelbraune Haar ist leicht gewellt und zum 

Wirbel hin zusammengenommen, im Nacken wahrscheinlich zu einem 

Knoten zusammengefabt, von dem einige Locken zur Schulter reichen. An 

Haarschmuck tragt die Dame einen Perlenreif (die Perlen sind nicht auf
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Konstantinische Deckenmalereien aus dem Trierer Dom.

Bild 2: Zwei nackte Eroten mit einem rot-violetten Mantel spielend

Aus der Schatzkammer des antiken Trier. - Trierer Zeitschrift 19, 1950, H. 1/2
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Konstantinische Deckenmalereien aus dem Trierer Dom.

Bild 3: Zwei tanzende Eroten mit rot-violetter Chlamys und Raucherschale

Aus der Schatzkammer des antiken Trier. — Trierer Zeitschrift 19, 1950, H. 1/2
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Bild 7: Brustbild einer juwelengeschmuckten jungen Frau mit Schmuckkassette

Aus der Schatzkammer des antiken Trier. - Trierer Zeitschrift 19, 1950, H. 1/2
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Konstantinische Deckenmalereien aus dem Trierer Dom.

Bild 7 (Ausschnitt): Brustbild einer juwelengeschmuckten jungen Frau 

mit Schmuckkassette

Aus der Schatzkammer des antiken Trier. - Trierer Zeitschrift 19, 1950, H. 1/2
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einer Schnur aufgereiht, sondern auf einem Goldreif befestigt), einen ver- 

goldeten Lorbeerkranz und eine Stephane mit funf rotlichen Edelsteinen 

(Rubine?). Der Erhaltungszustand der Malerei ist bei diesem Bild aus- 

gezeichnet, auch konnten die Flachen bis auf wenige, unbedeutende Lucken 

geschlossen werden.

Bild 8. Breite ohne Rahmen: 1,09 m (Abb. 2). Lange des Bildes: 

wahrscheinlich 0,94 m. Brustbild einer juwelengeschmuckten, alteren Frau 

mit Nimbus auf blauem Grund (Beilage 5). Die rechte Hand hebt einen 

feinen, durchsichtigen Schleier empor, der linke Arm ist mit der unteren 

Halfte des Bildes noch nicht geborgen, da an dieser Stelle die Grabungen 

1946 eingestellt werden muBten. Soweit Gewandstucke vorliegen, scheint die 

Dame uber einer inneren Tunica eine leichte, dunne Dalmatica mit weiten 

Armeln zu tragen, die uber der rechten Schulter zugeknopft ist. Im dunklen 

Haar eine prachtvoll gemalte Perlenschnur und eine goldene Stephane mit 

drei blauen Edelsteinen (Saphire). Das Vorderhaar ist ausgekammt, in 

Kolben abgeteilt und die Haarenden nach ruckwarts unterlegt. Wahrschein

lich tragt die Dame eine Scheitelzopffrisur, wobei die Nackenflechte von 

der Stephane verdeckt ist. Um den Hals eine goldene Kette mit flachen 

runden Saphiren, an den von der Frisur uberdeckten Ohren groBe tropfen- 

formige Perlen. Leider ist das Bild noch unvollstandig und das Gesicht 

ziemlich zerstort. Die erhaltenen Teile lassen aber eine Feinheit und Raffi- 

nesse der Malerei erkennen, der nichts von den ubrigen Bildern der Decken- 

malerei an die Seite zu stellen ist.

Weitere Einzelheiten der Bilder, die Datierung und die Untersuchungen 

uber die Maltechnik werden in der kommenden Veroffentlichung der 

Malereien behandelt. Was die Erklarung der Bilder anbetrifft, so ist ein 

umfassender Deutungsversuch auf Grund des bisher vorliegenden Fund- 

materials nicht moglich. Erst wenn die noch im Dom liegenden Reste der 

Decken- und Wandmalereien geborgen und bearbeitet sind, wird das 

Gesamtthema und das wahrscheinlich zugrundeliegende, politische Programm 

zu erkennen sein. Von entscheidender Bedeutung ist aber jetzt schon das 

erste zentrale Bild der Decke: Bild 8, und in engster Beziehung dazu: Bild 7. 

Fur die Deutung der beiden juwelengeschmuckten Frauen mit Nimbus 

gibt es zwei Moglichkeiten: einmal sie als Symbolgestalten aufzufassen, 

wie sie die spatantike Kunst immer wieder dargestellt hat, oder in ihnen 

Idealportrats von Mitgliedern des Kaiserhauses zu erkennen. Der Verfasser 

mochte der letzteren Deutung auf Grund des Kostums, der Haartracht und 

der unverkennbaren, kaiserlichen Insignien den Vorzug geben. Die Er- 

orterung dieser Probleme soll einer spateren Gesamtveroffentlichung der 

Domgrabung vorbehalten werden.


