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Zwei Diatretglas-Fragmente aus Konz und Trier

von 

Wilhelm Reusch

Mit der Auffindung des Diatretglases von Niederemmel/Mosel (Taf. 1) im Jahre 

19501 ist die Diskussion fiber diese kostbare Gefahgattung und ihre Herstellungs- 

technik wieder aufgelebt2. Eine weitere hervorragende Bereicherung des Bestan- 

des brachte das am 1. April 1960 in Kbln-Braunsfeld zutage gekommene Diatret, 

dessen kristallklarer glockenformiger Becher mit einem (samt Inschrift) drei- 

farbigen Netzwerk in dunkelpurpurrot, gelb und smaragdgriin iiberzogen ist3. 

Beide Diatretglaser sind bis auf geringe Stellen in ihrer Form ganz erhalten4 

und stammen aus geschlossenen Grabfunden.

Hier werden nun zwei Diatret-Fragmente aus Konz und Trier vorgelegt, die 

in kaiserlichen Bauten des 4. Jahrhunderts zutage kamen und somit als 

Siedlungsfunde anzusprechen sind.

1. Die Fundstelle in der Kaiservilla zu Konz

Zunachst seien einige Daten uber den Fundort und die Fundumstande voraus- 

geschickt. Etwa 8 km oberhalb Triers liegt rechts der Saar und bei deren Ein-

1 H. Eiden, Diatretglas aus einer spatromischen Begrabnisstatte in Niederemmel 

an der Mosel. Trierer Zeitschr. 19, 1950, 26 ff.

2 K. Wiedmann, Die Herstellung romischer Diatretglaser. Trierer Zeitschr. 22, 

1953, 64 ff. ■— Ders., Das rbmische Diatret mit den Augen des Hohlglastechnikers 

gesehen. Glastechnische Berichte, Zeitschr. f. Glaskunde 27, 1954, 33 ff. — O. Volckers, 

Vasa diatreta-Netzglaser. Eine Spitzenleistung der Glasschleifkunst. Glasforum 2, 

1953, 28 ff. — Osk. Knapp, Uber die Herstellung der spatromischen Diatretglaser. 

Silikat-Technik 1954, 378. — G. Weiss, Nachbildung eines Diatretglases im Hinter- 

schleifverfahren. Silikat-Technik 1955, 125 u. 124 Abb. 14. -— W. Reusch, Wunder- 

werke antiker Glasmacherkunst, das Ratsel um die Herstellung der Diatrete. Viertel- 

jahresbl. der Trierer Gesellschaft f. niitzl. Forschungen 1, 1955, 2 ff. — Fr. Fremersdorf, 

Wie wurden die romischen Diatretglaser hergestellt? Eine Entgegnung. Kdlner Jahrb. 

fur Vor- und Friihgeschichte 2, 1956, 7 ff. und Taf. 21—25, 1—2 und 4—5. — D. B. 

Harden-J. M. C. Toynbee, The Rothschild Lycurgus Cup. Archaeologia 97, 1959, 179 ff. 

mit Taf. 59—75. — Hierzu ders., Addenda and Corrigenda. Journal of Glass Studies 5, 

1963, 9 ff. — A. Obser, Lassen sich Diatretglaser gieBen? Landeskundliche Viertel- 

jahresbl. der Trierer Gesellschaft f. niitzl. Forschungen 9, 1963, H. 2, 21 ff. — Man 

vgl. auch die Beitrage von A. v. Saldern, Ancient Glass in Split. Journal of Glass 

Studies 6, 1964, 42 ff. -— Gladys Davidson Weinberg, Vasa Diatreta in Greece, a. a. O. 

47 ff. — R. H. Brill, An Observation on the Corinth Diatretum, a. a. O. 56 ff.

3 O. Doppelfeld, Das neue Kdlner Diatretglas. Germania 38, 1960, 403 ff. und 

Taf. 54—58. — Ders., Das Diatretglas aus dem Graberbezirk des romischen Gutshofs 

von Kbln-Braunsfeld. Kdlner Jahrb. f. Vor- und Friihgeschichte 5, 1960/61, 7 ff. und 

Taf. 1—10. — Ders., Das Kdlner Diatretglas und die anderen Netzdiatrete. Gym

nasium 68, 1961, 410 ff. -— J. Roder, Das Diatret von Kbln-Braunsfeld, Untersuchungen 

an Netzfragmenten. Kdlner Jahrb. f. Vor- und Friihgeschichte 7, 1964, 33 ff.

4 Das Stiick aus Niederemmel, aus entfarbtem Gias bestehend, wurde in ganz 

erhaltenem Zustand geborgen, wahrend das Kdlner Gias in Scherben lag, die jedoch 

zu einem vollstandigen GefaB zusammengesetzt werden konnten (Doppelfeld, Kdlner 

Jahrb. f. Vor- und Friihgeschichte 5, 1960/61, 23 und Taf. 1; 3,3—4; 4; 5).
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miindung in die Mosel die Stadt Konz, heute wie in rbmischer Zeit ein wichtiger 

Verkehrspunkt an der Gabelung der StraBen, die stromaufwarts ins Mosel- 

bzw. ins Saartal fiihren. Konz, das alte Contionacum, hatte einst seinen beson- 

deren Akzent durch eine groBe romische Villa, die sich auf einem Plateau mit 

Steilhangen erhob und in wenigen Resten noch bis auf unsere Tage erhalten 

ist. Ausonius, der eine genaue Ortskenntnis von dieser Gegend hatte, spricht 

in diesem Zusammenhang von „Augusti muri“, womit wohl die kaiserliche Villa 

gemeint ist5. Im Jahre 371 hat Kaiser Valentinian I von Contionacum aus vier 

Erlasse herausgegeben. Ausonius als engster Berater des Kaisers am Hofe 

zu Trier muB also die Villa gekannt haben, die dem Herrscher als kaiserliche 

Sommerresidenz gedient hat6.

Bei Ausschachtungsarbeiten fur den Neubau der St.-Nikolaus-Kirche stieB 

man im Jahre 1959 auf romische Mauerreste7, die in den folgenden Jahren 

weiter freigelegt und untersucht werden konnten, so daB uns heute die Aus- 

dehnung der Villa und ihre Innenaufteilung im wesentlichen bekannt sind8. 

Es handelt sich um eine Porticusvilla (Abb. 1), die bei symmetrischer Erganzung 

insgesamt etwa 47 Raume gehabt hat und eine Gesamtflache von rd. 25 bzw. 

38X83 m bedeckte. Sie bestand aus einem Mitteltrakt, betont durch einen Mittel- 

risalit mit vorgebauter Terrasse (1’), und zwei Seitenfliigeln, die an den beiden 

Enden des Mitteltrakts risalitartig vorsprangen. Kernstiick der Anlage war der 

Apsidensaal (2), der sich mit den beiden Wandelgangen 3 und 3’ zwischen den 

tiefer liegenden Innenhbfen 9 und 9’ befand.

Durch tiefgreifende Storung im Mittelalter und in der Neuzeit9 ist der 

Boden so stark durchwiihlt, daB Profile mit vollig intakten Erdschichten nicht 

mehr anzutreffen waren mit Ausnahme von Profil A-B (Abb. 2; und zur Lage 

des Profils s. Abb. 1), in dem neben vielen anderen Kultureinschliissen auch ein 

Diatret-Fragment gefunden wurde. Das Profil geht von Osten nach Westen und 

reicht vom Innenhof 9’ durch den Bedienungsgang unter Wandelgang 3’ bis 

hinein in den Bedienungsraum unter dem Apsidensaal 210. In dem Profil, das von 

Siiden aus gesehen ist, zeigen sich folgende Schichten11:

5 W. Reusch, Eine kaiserliche Sommerresidenz des 4. Jahrhunderts in Konz an der 

Saar. Saarbriicker Hefte 16, 1962, 55 ff. mit Anm. 3 und 4.

6 Vgl. Anm. 5.

7 H. Eiden, Der spatrbmische Herrensitz bei der Pfarrkirche in Konz. Viertel- 

jahresbl. der Trierer Gesellschaft f. niitzl. Forsch. 5, 1959, 49 ff.

8 A. Neyses, Die spatrbmische Kaiservilla zu Konz. Festschr. anlafilich der Ein- 

weihung der neuen Pfarrkirche St. Nikolaus in Konz am 3. April 1961, 57—83, 7 Abb. — 

E. Gose, Die kaiserliche Sommerresidenz in Konz, Landkreis Saarburg. Germania 39, 

1961, 204 ff.

9 Errichtung einer mittelalterlichen Burg auf den rbmischen Ruinen, Kirchen- 

bauten, Anlage eines Friedhofs.

10 Meist liegt der Bedienungsraum in einem Innenhof auBen vor dem zu behei- 

zenden Raum. Zwei Parallelen fur die Konzer Anlage fanden sich bei den jiingsten 

Grabungen im Westteil der Trierer Kaiserthermen, doch sind diese Bedienungsraume 

alter; sie gehbren dem 2. bzw. 3. Jahrhundert an.

11 Die Bestimmung und Beschreibung der Funde aus dem Konzer Profil ubernahm 

— mit Ausnahme der Glaser und Munzen — freundlicherweise Frau Dr. Ciippers- 

ReinfuB, der hierfiir besonders gedankt sei.



KONZ, Kr. Saarburg AUSGRABUNG DER SPATROMISCHEN VILLA 1959-61
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Abb. 1 Konz an der Saar. Grundrib der spatromischen Kaiservilla mit Eintragung der Lage von Profil A-B
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Schicht a. Anstehender reiner Kies, an der Oberflache teilweise mit Frisch- 

mortelabfall bedeckt und mit Ziegelresten, an denen Mortel haftet; diese Schicht 

ist noch im Innenhof 9’ und im Bedienungsraum erhalten. Keine Funde.

Schicht b. Brandschicht mit viel Holzkohlenasche und verkohlten Holzteilchen, 

wahrend der Benutzung des Bedienungsraumes entstanden. Darin eine Austern- 

schale (Fundnr. 29). Weiter nach Osten geht die Brandschicht in eine sandige 

Schicht (b 1) uber.

Schicht b 1. Sandige, mortelhaltige Schicht auf gemauertem Fundament im 

Bedienungsgang aufliegend. In der Schicht kamen Funde (Fundnr. 27) zutage. 

Fundnr. 27: 1. Kleine, diinne Bruchstiicke aus schwach griinlichem Gias. —

2. Fragment einer Kugelabschnittschale aus entfarbtem, ganz schwach griin- 

lichem Gias mit zwei schwachen Rillen unter dem glatten Rand; Dm. 10 cm. —

3. Randstiick eines flachen TS-Tellers mit rundstabahnlich aufgebogenem Rand 

(Abb. 3,1); vgl. W. Haberey, Bonner Jahrb. 142, 1937, 330 Abb. 24, 5-7 (aus 

Schneppenbaum-Qualburg); ebda. Abb. 24,5 = Gose Typus 37; Trierer Jahres- 

ber. 12, 1922 (P. Steiner, Die Villa von Bollendorf), Taf. 1,23 und 24; das. S. 46: 

Typ in den spaten Grabern Triers haufig und im ganzen 4. Jahrhundert sehr 

beliebt. Zweite Halfte des 4. Jahrhunderts. Vgl. auch unten Schicht g, Fundnr. 

23,2. — 4. Fragment eines flachen, glatten TS-Tellers. Das Fragment paflt an 

das Bruchstiick eines gleichartigen Tellers, Fundnr. 25,3. Vgl. O. Stamm, Spat- 

romische und friihmittelalterliche Keramik der Altstadt Frankfurt am Main 

(Schriften des Frankfurter Museums fiir Vor- und Fruhgeschichte 1, 1962), Typus 

Taf. 20,6. Zweite Halfte des 4. Jahrhunderts. — 5. Randstiicke eines Tellers 

Alzey Typus 34; ahnlich Gose Typus 476, aber diinnwandiger, braunlicher 

Mayener Ton (Augitmagerung). Zweite Halfte des 4. Jahrhunderts. — 6. Koni- 

sche Beinnadel, unverziert, das breite Ende glatt abgeschnitten, im Querschnitt 

leicht abgeflacht (annahernd oval); Lange 19,2 cm. — 7. Mehrere Eisennagel. — 

8. Buntputz, rot; gelb mit roten Ranken und blauen Punkten. — 9. Zahlreiche 

Austernschalen.

Schicht c. Dunkle sandige Mbrtelschicht unmittelbar auf dem anstehenden 

Kies im Innenhof 9’. Es ist eine diinne, feste Laufschicht, die nicht lange in 

Benutzung gewesen sein kann, da keine Spuren von Verschlammung festzu- 

stellen sind. Keine Funde.

Schicht d. Feiner Bauschutt, im Innenhof 9’, bestehend aus Mbrtelabfallen, 

viel Putz und Ziegelbruchstiicken; wohl Aufhbhung nach baulicher Umge- 

staltung. Darin die Funde Nr. 30 und 61 mit vielen Scherben von GlasgefaBen, 

Fensterglas und mit 18 Bronzemiinzen.

Fundnr. 30: 1. Randstiick eines zweischichtigen Diatrets (Taf. C, rechts oben

und links unten; Taf. D, oben). — 2. Wandscherben eines kristallklaren Glases
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mit sorgfaltig eingeschliffenen Ornamenten (Taf. 2,1). Die Wandung ist mit einer 

Zone von mandorlaformigen Feldern verziert, die abwechselnd mit einem stili- 

sierten KelchgefaB (?) auf StengelfuB bzw. einem feinen eingeschliffenen Gitter

muster ausgefiillt sind. Die untere Spitze der Mandorlen — die obere ist nicht 

erhalten — wird von einer horizontalen Rille iiberschnitten, unter der eine 

neue Ornamentzone ansetzt. In den Zwickeln zwischen den Mandorlen Fiill- 

ornamente aus waagerechten und senkrechten Rillen. Zum Motiv der Mandorla 

vgl. F. Fremersdorf, Die rbmischen Glaser mit Schliff, Bemalung und Gold- 

auflagen in Kbln (1967) Textbd. S. 84 und Tafelbd. Taf. 62. Das Kolner Gias 

ist jedoch grober als das Konzer Fragment. Fremersdorf a. a. O. macht darauf 

aufmerksam, daB die langen gegitterten „Ovale“ (gemeint sind die Mandorlen) 

ein seltenes Ziermuster sind. Das Gitterwerk begegnet auch auf den Trierer 

Halbkugelbechern Fremersdorf a. a. O. Taf. 63 und 65, aber in anders gestalteten 

Feldern, das heiBt in „giebelfbrmigen“ bzw. schmalen „zungenartigen“ Zier- 

mustern. Das Konzer Gias erinnert in seiner hohen Qualitat und feinen Technik 

an das Fragment der Trierer Circusschale (Fremersdorf a. a. O. Taf. 233). 

4. Jahrh. — 3. Scherben eines figiirlich geschliffenen Halbkugelbechers (Taf. 2.2) 

aus entfarbtem Gias. Un+erhalb des Randes drei Schliffrillen (vgl. W. Binsfeld, 

Kolner Jahrb. fur Vor- und Friihgeschichte 5, 1960/61, 96 Abb. 4). Auf der 

Wandung Reste einer Bildzone: Eine stehende Person (?), die den rechten Arm 

ausstreckt, links daneben ein aufrecht stehendes Palmblatt-Ornament, daran 

anschlieBend dasselbe Ornament in einem Medaillon. Als weiteres Motiv 

begegnet ein stihsierter Baum wie bei Fremersdorf a. a. O. Tynus Taf. 262 und 

263. Grobe Schlifftechnik. Die einzelnen Motive sind nur schwach eingetieft und 

aufgerauht. Die Innenflache der Personendarstellung zeigt breitflachige, mattierte 

Aufrauhung. Zur Technik vgl. O. Doppelfeld, Rom. und frankisches Gias in 

Kbln (Kbln 1966) 66 f., der die mattgeschliffenen Flachen als „eine letzte Ver- 

flachung des einst so kunstvollen Hohlschliffs der Gemmenglaser“ erklart. Ferner 

W. Binsfeld a. a. O. 96 ff. und Taf. 10. Fremersdorf a. a. O. Taf. 234; 252; 270. 

4. Jahrh. — 4. Dickwandige Scherben einer Kugelabschnitt-Schale (Taf. 2,3) 

aus gelblichgrunem Gias. Dunn eingeschliffene Ornamente, teils nur aus 

schrager Strichelung bestehend. Die Bildzone ist von einer Rautenmusterkette 

begrenzt. Zu sehen sind noch die Vorderbeine eines Huftieres. Ein sechsstrahliger 

Stern mit je einem Querstrich an den Enden diirfte wohl als Christogramm zu 

deuten sein. Dunne Ritztechnik. 4. Jahrh. — 5. Unterer Teil eines konischen 

Bechers mit kleiner Standflache (kein FuB). Boden nach innen leicht hoch- 

gezogen. Dunn- und glattwandig, entfarbtes Gias. Cl. Isings, Roman Glass from 

Dated Finds (Groningen/Djarkarta 1957) Typus 106 a/b. 4. Jahrh. — 6. GrbBeres 

Randstiick eines Trichter-Bechers mit weiter Miindung. Sehr diinnwandiges 

entfarbtes Gias, Randzone schwach vorspringend, leicht konvex. Isings Typus 

106 a. 4. Jahrh. — 7. Randstiick eines Halbkugelbechers aus entfarbtem Gias. 

Rand schwach vorspringend, sauber nachgeschliffen, Isings Typus 96. — 

8. Desgl. wie 7. — 9. Desgl. wie 7, gelblichgriines Gias. Zu dem Typus der 

(wohl fuBlosen) Halbkugelbecher 7—9 vgl. auch W. Haberey, Spatantike Glaser 

aus Grabern von Mayen. Bonner Jahrb. 147, 1942, 249 ff., 256 und 272 Abb. 13, 

a und b und Taf. 29,2. Etwa Mitte des 4. Jahrh. — 10. Randstiick einer 

Schiissel aus griinlichem Gias, vermutlich „Faltenschussel“. Auf dem Rand eine,
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Abb. 3 Konz an der Saar. Spatromische Kaiservilla. Keramik aus Profil A-B (vgl.

Abb. 2). M. 1:4

unter dem Rand drei matte Schlifflinien. Vgl. Haberey a. a. O. 274 Abb. 15 a 

(aus Grab 16) und Taf. 31,3. Isings Typus 117. Mitte bis zweite Halfte des 

4. Jahrh. -—■ 11. Wandstiick eines Faltenglases, leicht gelblichgriin. — 12. desgl. 

wie 11, leicht milchig mattiertes Gias mit sieben sorgfaltig eingeschliffenen 

Rillen, Ansatz einer Delle. — 13. Zahlreiche Bruchstiicke von Fensterglas ver- 

schiedener Starken; griinliches, gelbliches und entfarbtes Gias.

14. Bruchstiick einer TS-Reibschiissel (Abb. 3,2), Alzey Typus 3, aber ohne 

Kerbbander auf dem Rand; vgl. Bonner Jahrb. 142, 1937, 330 Abb. 24,1 

(Schneppenbaum-Qualburg). Zweite Halfte des 4. Jahrh. — 15. Zwei kleine 

Stiicke TS mit Radchenverzierung wie Alzey Taf. 3,41. 4. Jahrh. — 16. Rand

fragment einer rotbraun bemalten Reibschiissel, von gleichem GefaB wie 

Fundnr. 23,4. Erste Halfte des 5. Jahrhunderts. — 17. Randstiick einer Reib- 

schiissel mit „hammerformigem“ Rand; vgl. Gose 463 und Bonner Jahrb. 142, 

1937, 330 Abb. 24,18 (Schneppenbaum-Qualburg); ockerfarbener Ton. Erste 

Halfte des 4. Jahrhunderts. — 18. Mehrere Fragmente einer Schiissel, Alzey 

Typus 34; vgl. Gose Typus 474; Altbach 1 Taf. 28,17. Grob gemagerter, weiBlich- 

grauer Speicherer Ton. Oberer Durchmesser innen 22 cm. 4. Jahrh. — 19. Meh

rere Stiicke einer Schiissel des gleichen Typus aus sehr grob gemagertem, 

ockerfarbenem Ton, sehr wahrscheinlich Mayener Ware (Abb. 3,3). Oberer Dm. 

innen 27 cm. Zweite Halfte des 4. Jahrhunderts. ■—■ 20. Zwei Randstiicke einer 

Schiissel mit innen verdicktem, auBen gerilltem Rand, Niederbieber Typus 104; 

hart gebrannter braunlicher Ton, Speicherer Ware; oberer Dm. auBen 20 cm. 

4. Jahrh., vermutlich noch erste Halfte. — 21, Kleines Randfragment einer 

Schiissel mit innen verdicktem, auBen iiberquellendem Rand; Alzey Typus 28;
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vgl. etwa O. Stamm, Spatromische und frtihmittelalterliche Keramik der 

Altstadt Frankfurt am Main (1962), Typus Taf. 5, 73 und 75. Grob gemagerter, 

ockerfarbener Ton mit schwarzgrauem Kern, wohl Mayener Ware; oberer Dm. 

auBen rd. 26 cm, vermutlich schon erstes Drittel des 5. Jahrhunderts. — 22. Rand

fragment eines Kochtopfes mit Deckelfalz, vgl. etwa Trierer Jahresber. 12, 

1922 (P. Steiner, Die Villa von Bollendorf), Taf. 1,82; ockerfarbener Ton, ver

mutlich Speicherer Ware; 4. Jahrh. — 23. Unterteil eines Kruges, spate geflammte 

Speicherer Ware; weiBer Ton mit derb aufgetragener, rotbrauner Bemalung; 

vgl. z. B. Trierer Heimatblatter 1, 1922, 12 Abb. 11,21 und 29. Zweite Halfte des 

4. Jahrhunderts. — 24. Mehrere Bruchstticke eines rauhwandigen Topfes 

(Abb. 3,4), vielleicht schon eines frankischen „Miniatur“-Knickwandtopfes mit 

einschwingender Oberwand wie etwa Bohner, Die frankischen Altertumer des 

Trierer Landes (Berlin, 1958) Taf. 6,4. Hartgebrannter hellgrauer Ton mit 

dunkler Magerung, Zeitstellung nicht genau abzugrenzen, etwa zweite Halfte 

des 5. bis zweite Halfte des 7. Jahrhunderts in Gebrauch gewesener Typus. —■ 

25. Unterteil einer frankischen, rot gestrichenen kleinen FuBfiasche wie Bohner 

Taf. 1,6. Ziemlich feiner, rbtlichgelber Ton mit rotbraunem Farbiiberzug. Zweite 

Halfte des 6. bis zweite des 7. Jahrhunderts. — 26. 18 Kleinbronzemiinzen des 

4. Jahrhunderts. Die jiingsten Stiicke sind von Theodosius I. (RIC 30, Pragestatte 

Konstantinopel) und Arcadius (RIC 97/107)12.

Die Fragmente der beiden frankischen GefaBe Fundnr. 30,24 und 25 fallen 

aus dem einheitlich romischen Fundhorizont der Schicht d heraus. Es ist daher 

anzunehmen, daB sie aus der dariiber gelagerten Verfallsschicht g stammen.

Fundnr. 61: 1. Fragment eines Krughalses; ziemlich hohes, geschweiftes

Mundstuck mit scheibenformigem Halsring. Ahnlich Gose 388; 412. Henkel abge- 

brochen, vgl. S. Loeschcke, Trierer Jahresberichte 13, 1923, 106 und Taf. 12,51 a. 

AuBen geringe Reste, innen eine groBere Flache von rotem Farbiiberzug. Zweite 

Halfte des 3. Jahrhunderts. — 2. Gelbtonige und grautonige Randstiicke mit 

Deckelfalz, sichelfbrmiges Randprofil; graubraune Mayener Ware. Gose 547. 

Ende des 4. bis Anfang des 5. Jahrhunderts. — 3. Schmaler, beinerner Kasten- 

beschlag mit groBen und kleinen konzentrischen Kreismustern. Die groBen 

Kreismuster werden jeweils durch zwei kleine, iibereinanderstehende Kreise 

getrennt. — 4. Bruchstticke von Wandmalereien: a) roter geometrischer Dekor 

auf weiBem Grund, b) gelbe Bemalung auf rotem Grund, c) rot und schwarz, 

d) rot und weiB. ■— 5. Bruchstticke von weiBen und graublauen Marmorboden- 

platten. — 6. Fensterglasscherben. — 7. Eisennagel und Eisenkrampen.

Schicht e. Graubraune sandige, feinkornige Schicht mit wenigen Scherben 

und Mortelresten, Putzbrocken, im Bedienungsraum auf Brandschicht b. 

Fundnr. 28.

Fundnr. 28: 1. Randsttick einer TS-Schiissel, Unverzagt, TS mit Radchenver-

zierung Taf. 1,4; von der Radchenverzierung nichts mehr erhalten. 4. Jahr- 

hundert. —■ 2. Randfragment einer Schtissel mit einwarts gebogenem Rand 

(Abb. 3,5); Alzey Typus 29; ahnlich ebda. S. 34, Abb. 22,9; Gose 474; rbtlich- 

brauner Mayener Ton; o. Dm. innen 19 cm. 2. Halfte des 4. Jahrhunderts. — 

3. Zwei Stiicke Buntputz: rot; rot mit weiBem Streifen und blau.

12 Bestimmung der Miinzen durch M. R. Alfoldi, was hier dankend vermerkt sei.



302 Wilhelm Reusch

Schicht f. Dunkelgraubraune sandige Erde auf Schicht e im Bedienungsraum. 

Keine Funde.

Schicht g. Verfalls-Schicht nach Aufgabe der Villa. Dunkler feiner Bauschutt 

mit Mbrtelbrocken, Ziegelresten, Holzasche, angekohltem Holz, grunlichen 

Ablagerungen und Knochen. Die Schicht geht durch das ganze Profit durch und 

zeigt auBer rbmischen Funden in starkerem MaBe auch friihmittelalterliches 

Material. Fundnr. 22—-26 und 31.

Fundnr. 22: 1. Zwei Kapitellbruchstucke aus Kalkstein. — 2. Quadratische

Platte aus weiBem Marmor, Seitenlange rd. 14,3 cm, urspriingliche Dicke 4,5 cm, 

Unterseite zur Befestigung auf der Bettung roh behauen. — 3. Fragment einer 

TS-Schiissel mit Radchenverzierung; Form wie Unverzagt, TS mit Radchen- 

verzierung Taf. 1,6; zur Verzierung vgl. ebda. Taf. 7,195. 4. Jahrhundert. — 

4. Desgl., Form ahnlich Unverzagt a. a. O. Taf. 1,7; zur Verzierung vgl. ebda. 

Taf. 4,119 (s. auch Fundnr. 23,1). 4. Jahrhundert. — 5. Bruchstiick einer TS- 

Schiissel mit umlaufender Leiste; Alzey Typus 5; auf dem Steilrand eine Rille 

ahnlich Alzey S. 18, Abb. 5,2; Ton im Bruch gelbbraun, Glasur rotbraun und 

matt. 4. Jahrhundert. —■ 6. Zwei Randstiicke eines tiefen Tellers bzw. Napfes 

aus sehr grob gemagertem ockerfarbenem Ton mit geringen Spuren rotbraunen 

Uberzugs; Oberflache pockig. Gehbrt wohl der sog. „rotbraun gestrichenen 

Keramik“ an, die ihre Formen von der spatesten gallischen Sigillata entlehnte 

und die besonders in den Funden der Barbarathermen vertreten ist; vgl. S. 

Loeschcke, Trierer Jahresber. 12, 1923, 56 ff. und zur Form bes. Taf. 4,2 c (s. 

Fundnr. 23,3 und 31,1). Erste Halfte des 5. Jahrhunderts. —- 7. Randfragment eines 

Topfes mit innen gekehltem, auBen schrag hochgezogenem Rand; vgl. Fundnr. 

25,4. Eine gute Parallele bei O. Stamm, Spatrbmische und friihmittelalterliche 

Keramik der Altstadt Frankfurt am Main Taf. 4,48; die dort (S. 98) angefiihrte 

Parallele aus Trier, Altbachtal, trifft jedoch m. E. nicht zu; hellbrauner, sehr 

grob quarzgemagerter Ton, rauhwandig. Wahrscheinlich schon 5. Jahrhundert. — 

8. Randstiick einer Schiissel mit innen verdicktem, auBen iiberquellendem Wulst- 

rand; Alzey Typus 28; vgl. z. B. auch O. Stamm a. a. O. Taf. 5,73 (altere Mayener 

Ware); wahrscheinlich schon erste Halfte des 5. Jahrhunderts.

Fundnr. 23: 1. Fragment einer TS-Schiissel mit Radchenverzierung vom

selben GefaB wie Fundnr. 22,4. 4. Jahrhundert. — 2. Bruchstiicke eines flachen 

TS-Tellers mit rundstabahnlich aufgebogenem Rand, paBt an Fundnr. 27,3; 

vgl. Bonner Jahrb. 142, 1937, 330 Abb. 24,5 — 7 (Schneppenbaum-Qualburg);  

ebda. Abb. 24,5 = Gose 37; auBerer Dm. 31 cm. Zweite Halfte des 4. Jahrhunderts. 

— 3. Fragment von dem rotbraun gestrichenen Napf, Fundnr. 22,6; hier auch An- 

satz des Bodens mit Standring erhalten; oberer auBerer Dm. 21 cm. Erste Halfte 

des 5. Jahrhunderts. — 4. Zwei Stiicke einer Reibschiissel aus braunem Ton mit 

brauner Bemalung; schmaler wulstiger Rand, an dessen Innenseite an Stelle 

der Leiste eine Rille; ein ubereinstimmendes Stuck unter den Funden aus den 

Barbarathermen (Grabung 1910: Inv. Nr. 10,811); vielleicht dasselbe gezeichnet 

bei Loeschcke, Trierer Jahresber. 12, 1923, Taf. 4, 13; oberer auBerer Dm. 30 cm. 

Erste Halfte des 5. Jahrhunderts. — 5. Bruchstiick einer Schiissel mit abge- 

setztem, eingezogenem Rand, wohl frankische „Knickwandschussel“; vgl. zur 

Form C. Koenen, GefaBkunde Taf. 20,16; K. Bbhner, Die frankischen Altertiimer



Zwei Diatretglas-Fragmente aus Konz und Trier 303

des Trierer Landes 2 (1958) Taf. 6,7 und dazu 1 (Textband) S. 57,16 c, wonach 

das zitierte, aus dem Graberfeld von Wincheringen stammende Stuck „Trierer 

Ware“ in Bohner Stufe IV (ca. 600—700 n. Chr.) zu datieren ist. Bei L. Hussong 

(Friihmittelalterliche Keramik aus dem Trierer Bezirk. Trierer Zeitschr. 11, 1936, 

Beilage 1) erscheint eine Knickwandschiissel ahnlicher Form, jedoch flacher und 

mit FuB, unter den Typen des 6. Jahrhunderts; gelber Ton, ziemlich fein 

geschlammt und schwach gemagert (vgl. die Beschreibung des Trierer Tons 

bei Bohner a. a. O. 49); oberer auBerer Dm. 22,2 cm. Wahrscheinlich schon 

7. Jahrhundert. — 6. Randstiick eines Kochtopfes mit Deckelfalz, spates Material 

(in Trier oder Mayen); im Bruch grau-violett und schiefrig-poros, Oberflache 

graubraun, pockig; Randbildung sehr ahnlich Trierer Jahresber. 12, 1923 

(P. Steiner, Die Villa von Bollendorf), Taf. 1,80; auch Schneppenbaum-Qualburg 

(Bonner Jahrb. 142, 1937, 335, Abb. 25,9); oberer auBerer Dm. 17,8 cm. 4. Jahr

hundert, wahrscheinlich schon zweite Halfte. — 7. Randfragment des gleichen 

Typus aus gelblichem Speicherer Ton; oberer auBerer Dm. 13 cm. 4. Jahr

hundert. — 8. Bruchstiick eines Tellers mit geschweifter Wandung und einge- 

zogenem, spitz zulaufendem Rand; vgl. Trierer Jahresber. 12, 1923, Taf. 1,93; 

weiBgraue Speicherer Ware, oberer Dm. innen 25 cm (vgl. Fundnr. 24,3). 4. Jahr

hundert. — 9. Bruchstiicke einer tellerartigen Schiissel mit schrag ausladender 

Wand und eingezogenem Rand; Alzey Typus 29; vgl. z. B. die zahlreichen Stiicke 

bei O. Stamm, Spatromische und friihmittelalterliche Keramik Frankfurt, 

Taf. 5,61—70; dazu S. 102 und S. 106; die fur diese Stiicke charakteristische 

Rille auf der Wandung ist bei unserem Exemplar nur angedeutet; am ahnlichsten 

ist Stamm a. a. O. Taf. 5,69; das Material ist ziegelrot-braun, auBen geschwarzt, 

ziemlich gemagert mit pockiger Oberflache; wahrscheinlich Mayener Ware 

(vgl. Fundnr. 24,4 und 25,5). Vermutlich erste Halfte des 5. Jahrhunderts. — 

10. Fragmente einer doppelkonischen merowingischen Urne mit Radchenver- 

zierung; der Rand ist durch einen Wulst von der Wandung abgesetzt und 

annahernd senkrecht; vgl. das weite GefaB bei Unverzagt, TS mit Radchen- 

verzierung S. 43, Abb. 30,10; K. Bohner 2, Taf. 2,8 = B 3b aus der zweiten 

Halfte des 6. oder aus dem 7. Jahrhundert; vgl. auch die doppelkonischen Urnen 

aus dem frankischen Graberfeld bei Hohenfels (Eifel), L. Hussong, Trierer 

Zeitschr. 11, 1936, Taf. 2, Abb. 2; datiert in das 7. Jahrhundert. — 11. Randstiick, 

vermutlich von einer tiefen Reibschiissel mit AusguB, aber ohne Quarzsteinchen- 

belag; vgl. zur Form Hussong a. a. O. Taf. 2, Abb. 1,1 und Beilage 1, Mitte 

unten; ockerfarbener Ton mit rauher, pockiger Oberflache, Kern grau. Vermut

lich 6. Jahrhundert. — 12. Drei quadratische FuBbodenplatten aus weiBem 

Marmor, 14,5X14,5 cm, Dicke 4,0—4,5 cm. Ferner zwei quadratische FuBplatten 

aus grau-blauem Marmor, 14,0—14,05 cm, 3 cm dick und 14,5X14,5 cm, 3,5 cm 

dick. Die Oberflachen aller Flatten sind glatt, Unterseiten bruchrauh. Ein Frag

ment einer weiBen Sockelplatte 22 cm lang, 13 cm auf 10 cm Breite verjiingend, 

2 cm dick.

Fundnr. 24: 1. Zwei Bruchstiicke einer TS-Schiissel mit Radchenverzierung,

vom gleichen GefaB wie Fundnr. 22,4. 4. Jahrhundert. — 2. Fragment einer 

TS-Schiissel mit Radchenverzierung; Unverzagt Tafel 1,2; Verzierung wie ebda. 

Taf. 3,79. 4. Jahrhundert. — 3. Fragment eines Tellers mit eingezogenem Rand, 

Speicherer Ware, vom gleichen Stuck wie Fundnr. 23,8. 4. Jahrhundert. —
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4. Bruchstiick einer tellerartigen Schussel; Alzey Typus 29; vom gleichen 

Exemplar wie Fundnr. 23,9 und 25,5. Vermutlich erste Halite des 5. Jahrhun- 

derts.

Fundnr. 25: 1. Wandfragment einer TS-Schilssel mit Radchenverzierung wie

Unverzagt, Typus Taf. 2,25. 4. Jahrhundert. -—- 2. Desgl., dunkelgrau-braun 

verbrannt; Verzierung wie Unverzagt Taf. 2,29. 4. Jahrhundert. — 3. Rand- 

stuck eines glatten TS-Tellers mit aufgebogenem Rand; gleicher Typus wie 

Fundnr. 23,2; vgl. auch Stamm, Spatromische und fruhmittelalterliche Keramik 

Frankfurt Taf. 20,6 und dazu S. 116; ebenso Trierer Jahresber. 12, 1922, Taf. 1, 

23,24; Dm. rd. 26 cm, s. auch Fundnr. 27,4. Zweite Halfte des 4. Jahrhunderts. — 

4. Randstiick vom gleichen Topf wie Fundnr. 22,7. Vermutlich 5. Jahrhundert.

— 5. Fragment einer tellerartigen Schussel vom gleichen GefaB wie Fundnr. 

23,9 und Fundnr. 24,4. Vermutlich erste Halfte des 5. Jahrhunderts. — 6. Rand

fragment eines Kochtopfes mit sichelfbrmigem Randprofil; Alzey Typus 27; 

vgl. Gose Typus 546; brauner Ton, ziemlich grob gemagert, moglicherweise 

Mayener Ware; Dm. 12,4 cm. Zweite Halfte des 4. oder erste Halfte des 5. Jahr

hunderts. — 7. Randstiick, vermutlich eines Henkeltopfes mit wulstigem bzw. 

halbstabartigem Rand; vgl. Gose Typus 551; grob gemagerter brauner Ton, 

wahrscheinlich Mayener Ware; Miindungsdm. 16 cm. Ende des 4. bis Anfang 

des 5. Jahrhunderts. — 8. Boden- und Wandfragment eines groBen Steinzeug- 

topfes oder -kruges mit brauner Bemalung, wohl schon spateres Mittelalter. — 

9. Zahlreiche Austernschalen. — 10. Drei Marmor-FuBbodenplatten wie Fundnr. 

23,12 (14,5X14,5 cm) weiB, vier FuBbodenplatten grau-blau, 14X14 cm. Ein 

schwarz-weiB gemustertes Sockelstiick 23X21X2 cm.

Fundnr. 26: 1. Boden-Wandfragment einer TS-Schiissel mit Radchenverzierung; 

Form wie Unverzagt Taf. 1,6; Verzierung bei G. Chenet, La ceramique gallo- 

romaine d’Argonne du IVe siecle et la terre sigillee decoree a la molette (1941) 

Taf. 37,293. 4. Jahrhundert. — 2. Randstiick einer TS-Schiissel mit Radchen

verzierung; Form wie Unverzagt Taf. 1,2; Radchenmuster nicht abgebildet, 

ahnlich ebda. Taf. 3,48. 4. Jahrhundert. — 3. Boden- und Wandsttick zweier 

weiterer TS-Schiisseln mit Radchenverzierung in geometrischen Mustern. 4. 

Jahrhundert. — 4. Kleines Randfragment einer Schussel mit innen verdicktem, 

auBen leicht iiberquellendem Rand; Alzey Typus 28; grob gemagerter Ton, 

im Bruch blau-grau und schiefrig, Oberflache braun und glasurartig verfrittet; 

vermutlich aus der letzten Speicherer Tbpferei; vgl. auch Gose Typus 492; Trierer 

Jahresber. 12, 1922, Taf. 1,104 f. Mitte oder zweite Halfte des 4. Jahrhunderts.

— 5. Randstiick eines Henkeltopfes mit wulstig verdicktem Rand; zur Form 

vgl. Gose Typus 550; Trierer Jahresber. 12, 1922, Taf. 1,116; 118; 119; eine 

Rille am Ubergang vom Bauch zum Hals; sehr hart gebrannter, nahezu stein- 

gutartiger, quarzgemagerter Ton, im Bruch von violetter Farbung, auf der 

Oberflache braun, glasurartig; vermutlich spateste Speicherer Ware. Mitte oder 

zweite Halfte des 4. Jahrhunderts. — 6. Fragment eines Kochtopfes mit Deckel- 

falz; Alzey Typus 27; vgl. ebda. S. 33 Abb. 31,3; O. Stamm, Spatromische und 

fruhmittelalterliche Keramik Frankfurt Taf. 6,78 und dazu S. 107; GefaBkbrper 

relativ diinnwandig, der Bruch des Scherbens ist zerkliiftet und von grau- 

violetter Farbung, die Oberflache fleckig, rotlichbraun bis dunkelgrau; vermut

lich Mayener Ware. Erste Halfte bis Mitte des 4. Jahrhunderts. — 7. Randstiick



Tafel C

Zwei Bruchstiicke von Diatretglasern: Links oben (Vorderansicht) und rechts unten (Seiten- 

ansicht, Ausschnitt) Randstiick aus den Kaiserthermen in Trier. — Rechts oben (Vorder

ansicht) und links unten (Unteransicht) Randstiick aus der Kaiservilla in Konz/Saar





Tafel D

Oben: Glockenformiger Diatretbecher aus der Kaiservilla in Konz. Unten: Kugelabschnitt ■ Schale 

in Diatret-Tecbnik aus den Trierer Kaiserthermen. Rekonstruktionsversuche nacb den beiden origi- 

nalen Randstiicken, deren Umrisse in der Zeichnung besonders hervorgehoben sind. M. etwa 11:20 

Rekonstruktion und Zeichnung: L. Dahm
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ein.es Henkelkruges mit eingekniffener (Kleeblatt)-Miindung; vgl. O. Stamm 

a. a. O. Taf. 8,110 und dazu S. 109 f.; brauner Mayener Ton (Augitmagerung). 

Erste Halfte des 5. Jahrhunderts. — 8. Zwei Bruchstiicke eines spatromischen 

Lampchens aus gelbem Ton von der Tbpferei in Speicher; vgl. Trierer Heimatbl. 

1, 1922, 12 Abb. 11,23; Trierer Vorlegebl. (1913) Bl. 24 d. Zweite Halfte des 4. 

Jahrhunderts. — 9. Zahlreiche Glasfragmente, teils mit Schliffdekor; Fenster- 

glas, meist griinlich; zwei kleine Scherben mit Gold(?)-Auflageresten. — 

10. Dreieckiger Kamm aus Bein, mit eingetiefter Kreisverzierung. — 11. Zahl

reiche Eisennagel. —• 12. Buntputz: rot; rote Ranken auf gelbem Grund; rote 

und griine Ornamente (Blatter und Bliiten) auf weiBem Grund. — 13. Eine 

groBe Anzahl Austernschalen.

Fundnr. 31: 1. Randstiick eines tiefen Tellers wie Fundnr. 22,6. Wohl schon

erste Halfte des 5. Jahrhunderts. —- 2. Randstiick einer TS-Schiissel; Rand auBen 

ein flacher Halbrundstab, weiter unten eine Rille. Unverzagt Taf. 1,3/4. 4. Jahr- 

hundert. — 3. Wand- und Bodenstiick einer TS-Schiissel mit Standring, auf 

dem unteren Teil der Wandung Radchenverzierung; Alzey Taf. 1,8. 4. Jahr- 

hundert.

Schicht h. Zerstdrungsschutt bis in die Neuzeit hinabreichend; grober Bau- 

schutt vom Abbruch des antiken Gebaudes und der mittelalterlichen Burg- 

anlage. Das Kunterbunt der Fundeinschliisse ist fiir Datierungszwecke nicht 

verwertbar.

Das Diatret von Konz

(Taf. C, rechts oben und links unten; Tafel D, oben)

Das Gias (Taf C) ist zweischichtig. Die Becherwandung besteht aus smaragd- 

griinem Gias, das Netz aus gelbem Gias, das in Uberfangtechnik auf die Becher- 

wand aufgebracht wurde. Von dem Konzer Diatret ist nur eine kleine Rand- 

scherbe erhalten mit geringem Ansatz des Netzwerkes. MaBe der Scherbe: groBte 

Hiihe 28,9 mm, groBte Breite 34,25 mm. Wegen der geringen AusmaBe der 

Scherbe konnte fiir die Dicke der Wandung nur ein Wert ermittelt werden, 

namlich 1,1 mm. Dicke der Lippe 2,6 mm. Der obere RandabschluB des Netz

werkes ist 2,1 mm breit und 2,7—3,0 mm dick. Gesamtstarke des Diatrets 

(Becher mit Netzwerk) durchschnittlich 9 mm. Die Lippe ladet nur schwach 

aus und verdiinnt sich stark bis zum Rand. Etwa 1,7 mm unter dem Rand 

beginnt das Netzwerk, von dem nur der obere horizontale AbschluBreifen mit 

dem Ansatz einer Masche (links) und der dreigliedrigen Halfte einer Rosette 

erhalten sind13. Diese „Rosetten“ verdecken die Verbindungsstege, festigen das 

fragile Gefiige des Netzwerkes und dienen gleichzeitig als Dekor. Wie unser 

Fragment ausweist, sitzt der AbschluBstreifen auf breiten, kraftigen Stegen. 

Die beiden noch vorhandenen Stege zeigen etwa in der Mitte eine scharfe

13 Auch die sog. „Schleifen“ am oberen AbschluBring des neuen Kdlner Diatret- 

fundes sind nur einseitig ausgebildet; O. Doppelfeld, Kdlner Jahrb. fiir Vor- und 

Friihgeschichte 5, 1960/61, 24. Die dreigliedrige Rosettenhalfte hat auch das Diatret 

von Niederemmel; H. Eiden, Diatretglas aus einer spatromischen Begrabnisstatte in 

Niederemmel an der Mosel. Trierer Zeitschrift 19, 1950, 38 und 39 Abb. 6. Vgl. O. Dop

pelfeld a. a. O. 33 Anm. 25.

20
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Trennlinie zwischen der griinen und der gelben Glasmasse14 15. Zuerst hat man 

einen ca. 5 mm starken smaragdgriinen Glasbecher auf der Pfeife geblasen. 

Das Uberfangen geschah entweder durch entsprechend tiefes Eintauchen der 

Glasblase in eine gelbe Glasmasse, oder durch Herstellung einer gelben 

„Haube“, d. h. einer eingestiilpten Glasblase, in die die sattgriine Blase hinein- 

gestoBen wurde. Fur letztere Methode sprechen u. a. vielleicht auch die 

Schlierenbildung und die gelbe Uberfangschicht, die durchschnittlich 4 mm 

dick ist. Das iiberfangene Gias wurde schlieBlich in die Form geblasen und 

erhielt damit seine glockenartige Gestalt. Aus dem so gewonnenen Rohling 

wurde sodann in muhsamer Arbeit mit einfachen Schleifradchen verschiedener 

Form und Grbfie das farbige Netzwerk herausgeschliffen. Die zahlreichen 

Schleifspuren sind selbst an der kleinen Scherbe muhelos zu erkennen13. Trotz 

des geringen AusmaBes des Fragmentes gibt die Konzer Scherbe geniigend 

Anhaltspunkte zu einer zeichnerischen Rekonstruktion, die von L. Dahm (Rheini- 

sches Landesmuseum Trier) ausgefiihrt wurde. Auf Grund des Radius und der 

horizontalen Schleifspuren kann es sich nur um einen Becher in Glockenform 

nach Art des Netzglases von Niederemmel handeln. Dahm hat an Hand der 

Gegebenheiten das Konzer Diatret rechnerisch und graphisch durchkonstruiert 

und das Ergebnis auf Taf. D, oben vorgelegt. Danach werden die Maschen bei 

gleichbleibender Anzahl zum Boden hin kleiner. Dagegen betragt die Zahl der 

Maschen, die den „Standring“ bilden, nur die Halfte der Zahl der iibrigen 

Maschen.

Die Randzone des Niederemmeler Diatrets (Taf. 1) und unserer Scherbe 

haben in ihrer Struktur sehr groBe Ahnlichkeit. Daraus ergibt sich eindeutig, daB 

das Konzer Gias ganz mit Netzwerk iiberzogen war, ohne Inschrift und ohne 

Kragen. Das Gias ist dem Typus 3 zuzuweisen, den Doppelfeld a. a. O. 30 als 

„Moseltypus“ bezeichnet. W. Haberey16 macht darauf aufmerksam, daB zwischen 

dem Niederemmeler Typus und den dickwandigen Schliffbechern enge Werk- 

stattbeziehungen bestehen. Beim Konzer Gias ist vollig neu die Farbgebung17: 

der smaragdgriine Becher wird umhullt von gelbem Netzwerk. Die urspriing- 

liche Hohe des Glases diirfte etwa 15,6 cm, sein Miindungsdm. 13,3 cm betragen 

haben. Auf Grund seiner Lage im Erdprofil A—B und seiner Begleitfunde ist 

das Diatret mit Sicherheit ins 4. Jahrhundert zu datieren.

2. Die Fundstelle in den Trierer Kaiserthermen

Eine nicht weniger groBe Uberraschung fur die Diatret-Forschung brachten 

die Ausgrabungen im Westteil der Trierer Kaiserthermen. Hier wurde 1962 in 

Gang A (= Krencker Gang 3618) die Randscherbe eines Netzglases gefunden, 

und zwar im Erdprofil C—D (Abb. 4). Das Profit geht von Norden nach Siiden

14 Die gleiche Erscheinung z. B. auch bei dem Kolner Diatret; O. Doppelfeld 

a. a. O. Taf. 4,4.

15 Zur Technik s. O. Doppelfeld a. a. O. 25 if.

16 W. Haberey, Dickwandige Schliffbecher und Diatrete. Kolner Jahrb. f. Vor- und 

Friihgeschichte 5, 1960/61, 36 f.

17 Worauf auch Doppelfeld a. a. O. 30 hinweist.

18 D. Krencker-E. Kruger, Die Trierer Kaiserthermen (Augsburg 1929) Taf. 1.
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PROFIL C-D

Abb. 4 Trier, Kaiserthermen. Profil C-D durch Gang A; von Westen gesehen

quer durch den Gang A und ist von Westen gesehen. Es liegt rd. 27 m westlich 

vom aufgehenden Mauerwerk 286 des Frigidariums19. Der Bedienungsgang liegt 

unter dem Nordfliigel der Thermen und verlauft langs der Nordseite der Palastra 

von Osten nach Westen. Der Boden des Ganges besteht aus einer Kalkstein- 

Trockenpacklage, die oben mit Mortelabfall planiert ist. Seine Starke betragt

19 Zur Lokalisierung des Profits ziehe man heran die Plane bei W. Reusch, Die Aus- 

grabungen im Westteil der Trierer Kaiserthermen. Germania 42, 1964, 93 Abb. 1 und 

Beilage 1 hinter S. 104. — Die ortliche Leitung der Grabung und die Abfassung des 

Fundberichtes, auf den sich die vorstehenden Ausfiihrungen stutzen, lag in den be- 

wahrten Handen von Fr. Badry, Rheinisches Landesmuseum Trier.
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rd. 72 cm, Oberkante 139,29 m ii. NN. Er dient gleichzeitig als Fundamentplatte 

fur die Mauern 55 und 59.

Mauer 55, ostwestlich, aus Kalkstein mit GuBkern und ZiegeldurchschuB, 

ist freistehend in der Baugrube hochgemauert. Hohe der Mauer noch 2,55 m 

(Abbruch-Oberkante 141,84 m ii. NN.), Breite rd. 72 cm. Mauer 55 ist die nbrd- 

liche Begrenzungsmauer von Gang A und daher nur unterirdisch vorhanden.

Mauer 59, ostwestlich, hat Material und Technik wie Mauer 55, aber keine 

Ziegelbander. Hohe noch 2,30 m (Abbruch-Oberkante 141,59 m ii. NN.), Breite 

im Aufgehenden 1,22 m. Auf ihrer Siidseite hat die Mauer bei Hohe 140,55 m 

ii. NN. einen 25 cm breiten Fundamentabsatz. Sie ist freistehend in der Bau

grube hochgemauert, bildet die siidliche Begrenzung von Gang A und auBer- 

dem im ErdgeschoB als Stylobatmauer die nordliche Begrenzung der Palastra. 

In Abstanden von rd. 5,10—5,30 m hatte sie Lichtschlitze, deren Unterkanten 

durchschnittlich bei 142,33 m ii. NN. lagen. Der obere Teil von Gang A mit 

Gewdlbe ist erganzt nach dem noch erhaltenen Originalbefund im parallelen 

Bedienungsgang 36’ an der Siidseite der Palastra. Die lichte Breite von Gang A 

betragt rd. 1,50 m.

Gang A war nach Aufgabe der Thermen nach und nach mit Einfiillmassen 

zugeschiittet worden. Dabei drang das feinkornige Abfallmaterial durch die 

Lichtschlitze und bildete im Gang Schuttkegel. Ist ein Lichtschlitz mal ganz 

ausgebrochen, so wird seine ehemalige Lage durch den Schuttkegel angezeigt. 

Die Einfullmasse setzt sich aus folgenden Schichten zusammen:

Abb. 5 Trier, Kaiserthermen. Keramik aus Profit C-D (vgl. Abb. 4). M. 1:4
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Schicht 1. Bauschutt vom Abbruch der Thermenmauern, bestehend aus Stein- 

schrott und Ziegelbrocken mit noch anhaftendem Mortel. An der Oberflache 

festgelagerte Erde, mit Holzkohleresten durchsetzt. Darin die Funde Nr. 866 

und 1004.

Fundnr. 866. 1. Wandstiick vermutlich von einem bauchigen Einhenkelkrug;

gelblich-weiBtonige, geflammte Keramik aus Speicher; vgl. Gose Typus 280. 

Braunrot aufgemalte Verzierung: zwischen breiten vertikalen Streifen schmale 

horizontale (wie Trierer Vorlegeblatter 1913, Taf. 24, III b, 13). Zweite Halite 

des 4. Jahrhunderts. — 2. Randstiick mit tief ausgekehltem Deckelfalz (Abb. 5,1); 

grautonig, hart gebrannt, pockige Oberflache; Mayener Ware. Stamm Typus 

Taf. 6,80 und S. 102. Zweite Halfte des 4. Jahrhunderts. — 3. Randstiick mit 

Deckelfalz, schwach ausgekehlt, durch eine Rille abgesetzt (Abb. 5,2). Gose 

Typus 546 Var. = Alzey Typus Taf. 2,27 Var. Ton rbtlich, Oberflache grau- 

schwarz gebrannt. Zweite Halfte des 4. Jahrhunderts. -— 4. Krughals mit Klee- 

blattmiindung (Abb. 5,3) graublautonig; auf der Kante der Miindung eine Rille. 

Klingendhart gebrannt, stark pockige Oberflache, teils mit Spuren von brauner 

Verfrittung. Gose Typus 515. Letztes Drittel des 4. Jahrhunderts. — 5. Wand- 

stuck einer TS-Schiissel mit Radchenverzierung. 4. Jahrhundert.

Fundnr. 1004. 1. Randstiick eines Topfes mit Deckelfalz. Lippe hochgezogen.

nach auBen abfallend und scharfkantig unterschnitten. Zwischen der Lippe und 

der Schulter ein kurzer steilwandiger Halsteil. Dichter weiBlicher Ton mit 

reichlicher Beimischung von feinem, zuweilen rbtlichem Quarzsand; schiefrige 

Struktur des Tones. Sehr oft weiBgraue Ware (s. Niederbieber S. 52). Steiner, 

Trierer Jahresber. 12, 1923, Taf. 1,80 Var. (Villa von Bollendorf).

Schicht 2. Reiner hellgelblicher Mortelschutt mit dunklen, diinnen Erd- 

streifen durchsetzt. Im Mortel feines bis mittelgroBkorniges Ziegelklein und 

wenig Ziegelschrott. Keine Funde.

Schicht 3. Starkere Steinschrottablagerung mit Ziegelbruchstiicken, Kalk- 

und Rotsandsteinfragmenten. Abbruchmaterial mit hellem Kalkmortel und 

dunkler Erde durchsetzt. Darin die Funde Nr. 865; 887; 1005; 1005a; 1119; 1120.

Fundnr. 865. 1. Wandscherbe eines Kruges mit lederfarbenem Uberzug. 3./4.

Jahrhundert. — 2. Flacher TS-Krugboden20, sehr schlechte Ware. 3. Jahrhun

dert. — 3. Wandscherbe vom oberen Teil einer TS-Schiissel der Form Drag. 37 

mit Rest von Radchenverzierung. Argonner Ware. 4. Jahrhundert. — 4. Wand

scherbe einer TS-Schiissel mit Knick und Resten von verwaschener Radchen

verzierung. 4. Jahrhundert. — 5. Randstiick eines graublautonigen Henkeltopfes, 

klingendhart gebrannt (Abb. 5,4), rauhwandig mit Spuren von Verfrittung. 

Gose Typus 551. Ende des 4. Jahrhunderts. — 6. Randstiick eines rauhwandigen 

Henkeltopfes, gelbtonig, auBen braun mit Spuren von Verfrittung. Mayener 

Ware. — 7. Bandhenkel, quergestrichelt mit roter Farbe, einmal gefurcht. 

Speicherer Ware; gelbtonig.

Fundnr. 887. 1. Randstiick einer Schiissel Drag. 45, wohl Trierer Ware.

4. Jahrhundert. — 2. Randscherbe einer Schiissel Drag. 44, ostgallisch; nach

20 Die Bestimmung der Terrasigillata-Funde aus den Kaiserthermen ubemahm 

freundlicherweise Marcel Lutz, Berthelming/Moselle.
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Oswald Ende des 2. Jahrhunderts, nach Gose bis erste Halfte des 3. Jahr 

hunderts. —- 3. Scherbe mit Standring einer Schiissel Curie 21 oder Drag. 43; 

ostgallisch. Ende des 2. bis erste Halfte des 3. Jahrhunderts. — 4. Wandscherbe 

einer Schiissel Drag. 37. Argonner Ware mit Radchenverzierung-. Es bleibt nur 

ein ganz kleiner Teil vom Muster iibrig. 4. Jahrhundert. — 5. Randstiick eines 

Kumpfes, rauhwandig (Abb. 5,5), Ton gelbrotlich. Gose Typus 492. Speicherer 

Ware. Mitte 4. Jahrhundert. — 6. Randstiick eines tiefen Tellers mit nach innen 

eingezogenem, verdicktem Rand; graugelbtonig, glattwandig. Steiner, Bollen

dorf Typus Taf. 1,87. •— 7. Reste eines diinnwandigen Dellenglases, entfarbt.

Fundnr. 1005. 1. Randscherbe einer TS-Platte, Gose Typus 103. Zweite Halfte

des 4. Jahrhunderts. — 2. Scherben einer Schiissel Drag. 37 mit Standring; 

Argonner Ware. 4. Jahrhundert. — 3. Wie 2. ■—- 4. Randscherbe eines TS-Tellers 

Ludowici Typus Ti’-Tn’. 4. Jahrhundert. — 4. Randscherbe einer TS-Schale 

Drag. 40. 3. Jahrhundert. — 5. Wandscherben einer TS-Flasche. Ende des 

3. Jahrhunderts. — 6. Zwei Randscherben einer TS-Schiissel Drag. 45. 4. Jahr

hundert. — 7. Randscherbe einer TS-Schale ohne Standring. Oswald Taf. 67, 

5—-7. Zweite Halfte des 3. Jahrhunderts. — 8. Randscherben einer Schale. Gose 

Typus 42. 4. Jahrhundert. — 9. Dto., Gose Typus 110. Erste Halfte des 4. Jahr

hunderts. —- 10. Wandscherben einer Schiissel Drag. 37. Argonner Ware mit 

Radchenverzierung, nur wenig davon erhalten. 4. Jahrhundert. — 11. Rand

stiick einer weiBgrautonigen Schiissel; Gose Typus 488; Niederbieber Typus 104. 

Hart gebrannt. Erste Halfte des 3. Jahrhunderts. —■ 12. Krughals aus gelblich- 

weiBem Ton, horizontal und vertikal rot bemalt. Speicherer Ware. 4. Jahrhun

dert. —■ 13. Randstiick eines (Henkel?)topfes mit wulstig verdicktem Rand, auf 

der Schulter eine Rille. Unser Fragment hat keinen Henkelansatz (Abb. 5,6). 

Die Topfform kommt mit und ohne Henkel vor. Gose Typus 550. GelbweiBer 

Ton, rauhwandig mit Quarzeinschliissen. Mitte des 4. Jahrhunderts.

Fundnr. 1005a. 1. Zwei beinerne Kamme, beiderseits mit Zahnen.

Fundnr. 1119. 1. Randstiick einer Reibschale. Typus Gose 463, rottonig. Erste

Halfte des 4. Jahrhunderts. — 2. Randstiick eines Tellers,.gelbtonig, rauhwandig. 

Gose Typus 473. Steiner, Bollendorf Typus Taf. 1,92. Erste Halfte des 4. Jahr

hunderts. — 3. Zylindrisches Bodenteil, dickwandig, im Innern sehr grobe 

Drehrillen; sog. „Kapseln“. Loeschcke Jahresber. 13, 1921/22 (1923), 105 und 

Taf. 12,73. — 4. Scherben einer sog. afrikanischen Tonlampe, rottonig mit zap- 

fenformigem Griff und imitierter Kerbverzierung auf dem Spiegel. 4. Jahr

hundert.

Fundnr. 1120. 1. Randstiick eines Kochtopfes mit Deckelfalz. Die Lippe lauft

zur Kante hin spitz aus. Grautonig, rauhwandig, klingendhart gebrannt. Stamm 

Typus 82 Var., wo die Lippe oben mehr abgerundet ist. Erste Halfte des 4. Jahr

hunderts.

Schicht 4. Dunkle, aschenhaltige schlammige Schicht (bei Krercker sog. 

„Schwarze Schicht“), nach Osten zu diinner werdend. Fundnr. 1042.

Fundnr. 1042. 1. Randstiick eines Diatrets aus entfarbtem Gias mit Resten

einer Inschrift (s. u.). — 2. Beinnadel mit olivenformigem Kopf, der eine lang- 

liche Delle hat. Spitze abgebrochen. Kopf 18 mm, Gesamtlange noch 84 mm. —
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3. Ovaler, mugelig geschliffener Almandin; Riickseite starker abgeflacht als die 

Vorderseite, leicht linsenfbrmig. L. 7 mm, grbBte Breite 6 mm. —- 4. Vier 

Bronzebeschlagstiicke: Zwei rechteckig, eins kreisrund, eins schleifenfbrmig 

mit rundem Mittelteil. — 5. Bronzering von rundem Querschnitt, Dm. auBen 

31 mm. — 6. Runder massiver Bronzebeschlag. ■—■ 7. Ein Bronzewerkstiick, 

nahezu rechteckig mit noch anhaftendem GuBzapfen. — 8. 55 Kleinbronze- 

miinzen, Centenionales und Halbcentenionales. Nur wenige dieser Miinzen 

stammen aus constantinischer Zeit, die meisten von ihnen sind in die Zeit ab 

364 n. Chr. bis etwa Anfang 5. Jahrhundert zu setzen. Der Befund entspricht 

dem Umlauf im letzten Drittel des 4. Jahrhunderts bzw. der Wende zum 5. Jahr

hundert21. — 9. Mosaiksteinchen aus Glasfritte, grunlichem Gias, opakweiBem, 

blauem Gias, meist wtirfelfbrmig; ein zylindrisches Stuck aus braunlich gema- 

sertem Quarz. — 10. Ein kegelformiges Gagatstiick, Oberflache grbBtenteils 

versintert.

Schicht 5. GeflbBter Sand, durchsetzt mit Streifen schlammiger Ablagerungen. 

Wenig Ziegelkleinschlag, geringe Mortelspuren, viel Holzkohle. Keine Funde.

Schicht 6. Dunkle, schlammige Schicht, nach Osten allmahlich diinn aus- 

laufend. Keine Funde.

Schicht 7. GeflbBter Sand usw. wie Schicht 5. Keine Funde.

Schicht 8. Dunkle, schlammige Erde, stark mit Holzkohle durchsetzt. Keine

Funde.

Das Diatret von Trier

(Taf. C, links oben und rechts unten; Taf. D, unten)

Erhalten ist ein Randsttick mit Resten einer Inschrift (Taf. C). MaBe der 

Scherbe: grbBte Hbhe 58 mm, grbBte Breite 47,5 mm, Dicke der Wandung 

1,1—1,5 mm. Die Lippe, die mit 1,12 mm Dicke noch weniger stark ausladet 

als das Konzer Gias, ist am Rande etwas starker. Etwa 1,1 cm unter dem Rand 

beginnt eine Inschrift, von der nur noch zwei Buchstaben A und S erhalten 

sind. Hbhe des Buchstabens A 16,5 mm, des Buchstabens S 16,7 mm; Dicke bis 

rd. 2 mm. Etwa 10 mm von der Unterkante der Buchstaben liegt eine Reihe von 

Steg-Ansatzen. Spuren einer zweiten Stegreihe liegen rd. 13 mm unter der 

ersten Reihe. Die Gesamtstarke des Diatrets (GefaBwand mit Inschrift) betragt 

durchschnittlich 7,2 mm. Das GefaB ist zweischichtig. Die Wandung besteht 

aus entfarbtem Gias, wahrend eine blaugetbnte Zone in Uberfangtechnik auf 

die Wand unterhalb der Lippe aufgebracht ist. Aus dieser blauen Zone wurden 

die Buchstaben der Inschrift herausgeschliffen. Wie die Seitenansicht der Buch

staben zeigt, ist die blaue Glasschicht nicht gleichmaBig tief in die entfarbte 

Glasmasse eingedrungen, sondern diinnt nach oben hin aus. Daher besteht 

der obere Ansatz der Buchstaben noch aus klarem Gias, erst nach unten zu 

gehen sie allmahlich in blau uber. Im ubrigen ist die Technik die gleiche wie 

beim Diatret von Konz.

21 Nach freundlicher Mitteilung von M. R. Alfbldi, die die Bestimmung und Aus- 

wertung der Miinzfunde aus der Kaiserthermen-Grabung 1960—1966 iibernommen 

hat.
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Die auf der Wandung unterhalb der Inschrift noch erhaltenen Steg-Ansatze 

lassen den SchluB zu, daB der untere Teil des GefaBes mit einem Netz uber- 

zogen war, aber keinen Kragen hatte. DemgemaB ist das Trierer Gias dem 

Typus 2 mit Inschrift und Netzwerk zuzuordnen22.

Besonders hervorzuheben ist die Form des Trierer Diatrets, das kein Becher, 

sondern eine Kugelabschnittschale gewesen ist. Hierfiir gibt es drei Argumente: 

1. Die horizontalen Schleifspuren (Drehrillen), 2. der groBe Radius, 3. die starke 

Krummung der GefaBwand. L. Dahm hat an Hand der Scherbe das GefaB rech- 

nerisch und graphisch durchkonstruiert und das Ergebnis in Taf. D, unten vorge- 

legt. Die Rekonstruktion des Netzwerkes zeigt gegentiber der Glockenbecherform 

des Konzer Diatrets einige Abweichungen: Bedingt durch die Kugelabschnittform 

und deren Hohe muB das Netzwerk der Trierer Diatretschale drei Reihen 

Maschen gehabt haben. Die mittlere Reihe besteht nur aus der halben Anzah1 

der Maschen in der oberen Reihe. AuBerdem sind die Maschen der mittleren 

Reihe etwas groBer. In der unteren Reihe dagegen werden die Maschen kleiner, 

ohne daB sich ihre Zahl gegentiber derjenigen der mittleren Reihe verringert; 

gleichzeitig dienen sie als Rosetten-,, Standring". Der Abstand des Netzwerkes von 

der Schalenwand bleibt bis zum Boden hin der gleiche, wahrend er sich beim 

Konzer Diatret infolge der Glockenform zum Boden hin vergroBert (Taf. D, oben).

Nach der Rekonstruktion betrug die urspriingliche Hohe der Trierer Diatret

schale etwa 6,2 cm, der Miindungsdm. 21,7 cm. Das Netzwerk wurde — wie die 

Inschrift — in blau erganzt, wenn sich hierfiir auch keine Anhaltspunkte an 

der Scherbe bieten. Natiirlich kann das Netzwerk auch anders getont oder 

farblos gewesen sein.

Die beiden Buchstaben . . . ] AS lassen auf eine lateinische Inschrift schlieBen, 

in der vielleicht eine Wunschformel wie z. B. viv 1 AS, „Du mogest leben“, zu er- 

ganzen ist23. Zu denken ware auch an eine Formel, in der das Wort [gaude] AS 

vorkommt wie z. B. in dem Trinkspruch GAVDI(sic!)AS CVM TVIS PTE Z(eses), 

der bezeichnenderweise auf einer Kugelabschnitt-Schale aus Trier zu lesen 

ist23a. Diese Formel ist auch unserer zeichnerischen Rekonstruktion auf Tafel D, 

unten, zugrunde gelegt.

Das Trierer Diatret in Form einer Kugelabschnitt-Schale diirfte ■— soweit 

ich sehe — bisher eine Einzelerscheinung sein. Als Zwischenstufe zu dieser 

Schalenform kann die Diatretschale von Hohensiilzen Kr. Worms angesprochen 

werden. Nach E. aus’m Weerth24 ist sie die groBte von alien ahnlichen GefaBen 

22 O. Doppelfeld a. a. O. 29 f.

23 Beliebte Trinksprtiche dieser Art auf Diatretglasern sind z. B. BIBE VIVAS 

MVLTIS ANNIS (Mailand); bibe v]IVAS Mfultis annis] (British Museum); bibe vi]VAS 

Mfultis annis] (Budapest; im Krieg zerstort); BIBE DIV VIVAS (Novara); so Harden- 

Toynbee, The Rothschild Lycurgus Cup. Archaeologia 97, 1959, 209 Nr. 6 und 7. 

210 Nr. 8. 211 Nr. 8. Vgl. a. a. O. 208 Nr. 2: BIBE MVLTIS ANNIS aus Koln, in 

Miinchen. 208 Nr. 3: bi]BE [ (Leiden). Dies., The Rothschild Lycurgus Cup: 

Addenda and Corrigenda. Journal of Glass Studies 5, 1963, 16 f., Nr. 16: B[ibe  

(Lorenzberg bei Epfach).

23a G. Gose, Spatromische Grabfunde in Trier. Trierer Zeitschr. 24/26, 1956/58, 

120 ff., bes. 125 f. und Taf. 30.

24 E. aus’m Weerth-Fritz Wieseler, Rbmische Glaser, gefunden in Hohen-Stilzen. 

Bonner Jahrb. 59, 1876, 64—87; bes. 69 und Taf. 2.
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und wurde in vollstandigem Zustand bei einer Hbhe von rd. 15 cm einen 

Miindungsdurchmesser von mindestens 21 cm gehabt haben25.

Abweichend davon gehdren das Diatret von Szekszard (Budapest)26 und das 

Pseudo-Diatretglas von Bavai27 ihrer Form nach zur Gruppe der Halbkugel- 

becher.

Bei Freilegung spatromischer Graber in Briihl bei Koln kam in der Sarg- 

bestattung Grab 2 unter anderem eine vollig unversehrte Schale aus wasser- 

hellem Gias mit Kugelschliff zutage. Ihr grbBter Durchmesser betragt 21,1 bis 

21,2 cm; H. 4,4 cm28. Sie ist mit drei Reihen eingeschliffener, kreisrunder 

Mulden verziert, und zwar dergestalt, daB um die Bodenmitte „ein Kranz von 

5, darum einer von 12 und um diesen von 25 kleineren eingeschliffenen Dellen“ 

(so Haberey) gelegt ist. Der Durchmesser des Glases sowie die Anordnung der 

Schliffverzierung legen die Vermutung nahe, daB zwischen der Briihler Schale 

und derjenigen aus den Trierer Kaiserthermen Werkstattbeziehungen bestanden 

haben29.

Der Boden Triers hat durch den Neufund ein z w e i t e s Diatretfragment 

zutage gefordert und damit erstmalig ein Gias dieser Art in Form einer Kugel- 

abschnittschale nachgewiesen.

In diesem Zusammenhang sei auch das e r s t e Diatretfragment aus Trier 

behandelt, auf dessen unzureichende Veroffentlichung mit Recht schon Harden- 

Toynbee30 hinweisen31. Es wurde bereits im Jahre 1887 in Trier gefunden und 

hat urspriinglich die alte Inventarnummer 1458832. Die Eintragungen im alten 

Inventarbuch sind am vollstandigsten: „Glasfragment, Milchglas, schone Iris, 

Lange 7 cm.“ Kragen „uber den Bauch des GefaBes frei vorstehend". Aus der 

Notiz geht weiter hervor, daB die Scherbe bei einem Neubau in der Nikolaus- 

straBe gefunden wurde, und zwar mehr ostlich vom Grundstiick des Wein-

25 Vgl. G. Behrens, Rbmische Glaser aus Rheinhessen. Mainzer Zeitschr. 20/21, 

1925/26, 76 f. und Abb. 29. — Abgebildet auch bei F. Fremersdorf, Figurlich geschliffene 

Glaser (Rbmisch-Germanische Forschungen Bd. 19, Berlin 1951) 9 Abb. 4.

26 D. B. Harden, The Rothschild Lycurgus Cup. Archaeologia 97, 1959, 204 Nr. 4 

und Taf. 67 a—c.

27 H. Cuppers, Ein romisches Pseudo-Diatretglas aus Bavai. Trierer Zeitschr. 27, 

1964, 160 ff. mit Taf. B.

28 W. Haberey, Spatrbmische Graber in Briihl. Bonner Jahrb. 162, 1962, 307 ff., 

bes. 402 ff. mit Abb. 4,1 und Taf. 34,2. — F. Fremersdorf, Die rbmischen Glaser mit 

Schliff, Bemalung und Goldauflagen. Die Denkmaler des rbmischen Koln Bd. 8, 1967, 

Taf. 99 und Textbd. S. 103.

29 Ahnliches wurde fur die dickwandigen Schliffbecher sowie fur die Diatretglaser 

von Niederemmel und Konz wahrscheinlich gemacht; s. oben Anm. 16.

30 The Rothschild Lycurgus Cup. Archaeologia 97, 1959, 207; abgebildet daselbst 

Taf. 69 g.

31 S. Loeschcke, Trierer Jahresber. 13, 1921/22 (1923), XXVII erwahnt das Frag

ment nur mit einem einzigen Satz, ohne nahere Einzelheiten und ohne bildliche 

Wiedergabe. — H. Eiden, Trierer Zeitschr. 19, 1950, 34 Anm. 17 belaBt es ebenfalls 

bei einem kurzen Hinweis und gibt auBer einer falschen Inventarnummer den unzu- 

treffenden Vermerk „Fundort unbekannt“. — F. Fremersdorf, der die Scherbe im 

Kblner Jahrb. f. Vor- und Friihgeschichte 2, 1956, Taf. 25,5 abbildet, gibt a. a. O. 

S. 40 als MaBstab 1:1 an, wahrend das Originalstiick tatsachlich rd. 10 mm grbBer 

ist als auf der Abbildung.

32 1 9 3 8 aus altem Bestand neu inventarisiert unter Inventarnr. 38,2225, daselbst 

jedoch ohne Fundortangabe.



314 Wilhelm Reusch

handlers Elfen. Der Fund ist durch Ankauf erworben worden. Der schriftlichen 

Eintragung im Inventarbuch sind eine Ansichts- und Profilskizze der Glas- 

scherbe beigefiigt. Es handelt sich um ein Diatret mit Halskragen (Tat. 3), 

das Doppelfeld33 als Typus 4 bezeichnet, d. h. ein Becher ohne Inschrift, „aber 

mit einem unter dem Rand und uber dem Netzwerk angebrachten Kragen“.

Mafie der Scherbe: GroBte Hohe 46 mm, groBte Breite 70,2 mm, Dicke der 

Wandung zwischen Wulst und Kragen 2,1 mm, weiter unten 1,4 mm. Die 

schwach ausladende Lippe ist 2,4 mm dick und wird zum Rand hin diinner. 

Durchmesser am Rand rd. 15 cm (wie beim Diatret von Niederemmel). Etwa 

13 mm unterhalb des Becherrandes verlauft ein schmaler Wulst um das Gias. 

21 mm unter dem GefaBrand setzt ein Kragen an, der 14 mm hoch ist und sich 

urspriinglich wie eine breite Bandleiste um den Becher legte. An dieser Stelle 

zeigt das GefaB noch die Wanddicke des Rohlings. Sodann wurde die untere 

Halfte des Kragens unterschnitten, so daB er in diesem Teil frei vor der GefaB- 

wand schwebt, wahrend er in seiner oberen Halfte mit der Becherwand eine 

homogene durchlaufende Glasmasse (ohne Stege) bildet. Schmale senkrechte 

Ovale, deren unterer Teil noch durch schwach eingeschliffene Linien34 35 betont 

ist, geben dem Kragen die Form eines Eierstabes. Dabei ist die untere, frei 

iiberhangende Zone in a jour-Technik verziert, wahrend die obere Zone auf 

Grund ihrer andersgearteten Struktur an Kerbschnittechnik erinnert. Tafel 3 

zeigt deutlich die scharfe Trennlinie, die angibt, bis zu welcher Tiefe die untere 

Zone des Kragens in Richtung Becherrand unterschnitten wurde. Oberhalb 

dieser Linie sitzt der Kragen unmittelbar auf der GefaBwand, unterhalb davon 

ist er freischwebend gearbeitet.

Als Parallele zu dem Diatret mit Halskragen nennt Doppelfeld33 ein Stuck 

aus Silchester36, das ebenfalls einen Eierstab in Durchbruchsarbeit hat. Nicht 

vom Typus, sondern von der Form des Eierstabs her mochte ich noch die Frag- 

mente aus Rom (Metropolitan-Museum of Art, N.Y.)37 und Fejer38 erwahnen. 

Auf die vielen Varianten des Eierstabs auf Diatretglasern, zu denen auch der 

des Kolner Diatrets39 mit seinem Kragen auf Stegen gehort, soil hier nicht 

eingegangen werden.

Das Trierer Diatret von der NikolausstraBe wird sowohl im alten Inventar 

(Nr. 14588) wie auch in der bisherigen Literatur als „milchig“ bezeichnet. Dieser 

milchige Belag war nichts anderes als eine Zersetzung der Oberflache des 

Glases durch Boden- und Luftfeuchtigkeit. Die Scherbe wurde in den Work

station des Rheinischen Landesmuseums Trier von Restaurator R. Wihr behan- 

delt, durch Unterdruck-Trankung in einer Losung von Poly-Methacrylat kon- 

serviert und wieder klar durchsichtig gemacht, was auch aus Taf. 3 hervorgeht. 

Der weiteren Zersetzung ist damit Einhalt geboten. Das Material ist sehr blasig,

33 Kolner Jahrb. f. Vor- und Friihgeschichte 5, 1960/61, 30.

34 Besonders deutlich bei Harden-Toynbee, Archaeologia 97, 1959, Taf. 69 g.

35 A. a. O. 30.

36 Harden-Toynbee a. a. O. Taf. 69 h.

37 Harden-Toynbee a. a. O. 205, Nr. 6 und Taf. 69 f.

38 Harden-Toynbee 205, Nr. 5 und Taf. 69 d.

39 Doppelfeld a. a. O. Taf. 1. Taf. 4,3.
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die auBere Oberflache des Glases sehr narbig, nicht zuletzt durch die Blaschen, 

die beim Schleifen aufgeschliften wurden und kleine Vertiefungen hinterlieBen40.

Die verschiedenen Neufunde von Diatretglasern und Diatretglas-Fragmenten  

nach dem zweiten Weltkrieg haben natiirlich auch die Glastechniker auf den 

Plan gerufen, die Versuche anstellten, antike Netzglaser nachzubilden. Dabei 

stehen sich zwei Arbeitsmethoden gegenuber: 1. Das Netzglas wird aus einem 

einzigen dickwandigen Werkstiick, meist einem mundgeblasenen glockenfbrmi- 

gen Rohling, durch einen Glasschleifer oder Graveur herausgeschliffen. 2. Das 

Diatret wird aus einem doppelwandigen Hohlglaskorper hergestellt. Dabei 

werden die Stege mit Hilfe von aufgesetzten und dann durchgedriickten Nuppen 

gefertigt. Diese hiittentechnische Methode, die sich Karl Wiedmann zu eigen 

machte, setzt eine entscheidende Vorarbeit des Glasblasers voraus. Doch wurde 

die Methode Wiedmanns von Fremersdorf41 fur die Herstellung antiker Diatret- 

glaser entschieden widerlegt.

Alle bisherigen praktischen Versuche, auf dem Wege des Schleifverfahrens 

oder mit hiittentechnischer Methode Diatrete nachzubilden42, blieben jedoch 

unbefriedigend. Die Nachbildungen hielten in keinem Fall einen Vergleich 

mit der Feinheit und Eleganz der antiken Netzglaser aus. Erst in den letzten 

Jahren ist es F. W. Schafer, Miinchen, gelungen, ein Diatretglas auf dem Wege 

des Schleifverfahrens herzustellen. Als Muster diente ihm das mit Inschrift 

versehene Diatretglas aus Daruvar (Kunsthistorisches Museum Wien), das er 

auf dem Wege des Be- und Unterschleifens eines mundgeblasenen, glocken- 

formigen Glasbechers originalgetreu nachbildete, und zwar gelang es ihm, mit 

Mitteln, die es bereits in rbmischer Zeit gegeben hat, das Diatret in seiner 

vollstandigen Form nachzuschleifen (Taf. 4, rechts). Schafer gibt eine genaue Be- 

schreibung43 der einzelnen Phasen seiner Arbeit: Zuerst wird ein etwa 15 mm 

starker mundgeblasener Glockenbecher hergestellt. Aus dieser glatten Grund- 

form „wird nun der Lippenrand innen und auBen sowie die Furche zwischen 

Buchstaben und Netz freigeschliffen (Taf. 4, links) und anschlieBend poliert (Kork, 

Bimssandpolitur). Nun wird der noch zusammenhangende massive Ring, woraus 

spater Buchstaben entstehen, mit vertikal angesetzem Schleifrand in Blocke 

geteilt. Der Querschnitt des Radchens ist rechteckig. Abstand und Anzahl der 

Buchstaben ist jetzt festgelegt. Jeder Block muB nun einzeln von zwei Seiten 

her unterschliffen werden. Das Schleifrad wird horizontal angesetzt. Jetzt erst 

konnen die unterschliffenen Blocke zu Buchstaben oder Ziergliedern ausge- 

schliffen werden. AnschlieBend feiner (glatter) schleifen und polieren ist noch 

erforderlich.

Auch beim Ausschleifen des Korbes bleibt das Grundsystem gleich. Das 

massive Gias wird bis auf die Form des Netzes und der Verzierungen ausge-

40 Fremersdorf, Kblner Jahrb. f. Vor- und Friihgeschichte 2, 1956, 30.

41 Siehe Anm. 40.

42 Vgl. hierzu die Literaturangaben in Anm. 2.

43 F. W. Schafer, die originalgetreue Nachbildung eines Diatretglases nach rbmischer 

Schlifftechnik. Glas-Email-Keramo-Technik 18, 1967, 429—432; bes. 431. Ders., Two 

Pragmatic Views on „Vasa Diatreta“. Journal of Glass Studies 10, 1968, 176 f. — 

F. W. Schafer sei an dieser Stelle herzlich gedankt fur die Bereitstellung von Klischee- 

Vorlagen und seine Verbffentlichungen, die fur den Archaologen schwer erreichbar 

und daher hier stellenweise wbrtlich wiedergegeben sind.
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Abb. 6 Anfertigung einer Nachbildung des Diatretglases von Daruvar nach romischer 

Schlifftechnik. F. W. Schafer beim Einsaumen des Standringes mit Hilfe 

einer starren Welle

schliffen. Hierbei ist die Gefahr des Durchschleifens vom Boden, sehr groB 

und setzt ein auBerordentliches Feingefiihl fur die Gesamtstarke des Bechers 

voraus. Der Innenbecher ist nach Fertigstellung nur 1—2 mm stark. Jetzt kann 

auch ein Unterschleifen des Netzes erfolgen. Da sich das Glasnetz bereits vom 

Innenbecher abhebt, kbnnen nach Fertigstellung des Bodens das Netz und die 

Zierschleifen feiner und diinner geschliffen werden. AnschlieBend erfolgt eine 

Politur mit Holzradchen und Bimssand, die fast ebenso lange dauert wie das 

Schleifen des Netzes, aber wesentlich gefahrlicher ist, da bei zu langem Polieren 

Hitze entsteht und das 0,5—1 mm diinne Gias sehr leicht springen kann.

Das Feinschleifen und Polieren des Innenkelches weist, wie eingehende Ver- 

suche ergeben haben, einen sogar noch etwas hbheren Schwierigkeitsgrad auf 

als das Diinnschleifen des Netzes und steigert das ohnehin schon groBe Risiko 

der Bruchgefahr des Korbes wesentlich. . . . “

Schafer hat den Nachweis erbracht, daB in original romischer Technik mit 

primitivsten Mitteln Diatretglaser geschliffen werden kdnnen, die einem Ver- 

gleich mit ihren antiken Vorbildern durchaus standhalten. Es hangt lediglich 

von der Fertigkeit und dem Einfuhlungsvermogen des Schleifers oder Graveurs 

ab, „wie grazil und zerbrechlich das Diatretglas nach der Fertigstellung ist
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und wirkt“. Fur die Schleif- und Polierarbeiten wird, wie Abb. 6 zeigt, eine 

starre (nicht biegsame) Welle benutzt. Rund ein Jahr Arbeitszeit war notig, 

um die Nachbildung des Diatretglases von Daruvar herzustellen. Mit dieser 

hervorragend gelungenen Nachbildung hat Schafer einen entscheidenden Beitrag 

geleistet zur Frage der Herstellung antiker Diatrete. Er hat damit die Anwen- 

dung des Schleifverfahrens, die auch von der Mehrzahl der Archaologen ver- 

treten wird, aufs beste und iiberzeugendste bestatigt. Dafiir gebiihrt ihm der 

Dank der Forschung!


