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Wandmalereien und Mosaikboden eines Peristylhauses 

im Bereich der Trierer Kaiserthermen

von 

Wilhelm Reusch

Mit Beitragen von Lambert Dahm und Rolf Wihr

Die Ausgrabungen im Westteil der Trierer Kaiserthermen haben eine 

Vielzahl von Bauresten zutage gefbrdert, die sich auf drei groBe Zeit- 

abschnitte verteilen1. 1. Die Anlagen des 1.—3. Jahrhunderts n. Chr. 

(sog. „Vorthermenzeit“). — 2. Die diokletianisch-konstantinischen Kaiser

thermen und ihr Umbau in der zweiten Halfte des 4. Jahrhunderts (valen- 

tinianische Zeit). — 3. Mittelalterliche Bauten und Siedlungsreste. Die 

Besiedlungsintensitat des Gelandes in den ersten drei Jahrhunderten ist 

gekennzeichnet durch StraBenkbrper, Wohnbauten und technische An

lagen. Bauten, Umbauten und Neubauten wechseln einander ab und 

fiihren zu teilweisen Zerstbrungen, Uberschneidungen bzw. Uberbauungen 

alterer Anlagen. Dieses wahrhafte Labyrinth von vorthermenzeitlichen 

Mauerfluchten und Siedlungsresten erfahrt zu Beginn des 4. Jahrhunderts 

weitere tiefgreifende Verstiimmelungen.

Trier rtickt durch die diokletianische Reichsreform im Jahre 293 in 

die Reihe der kaiserlichen Residenzstadte auf und erhalt in der Folge- 

zeit einen Palastbezirk mit reprasentativen GroBbauten. Im Bereich die

ses Bezirks werden nun alle alteren Bauten, soweit sie noch aufrecht 

stehen, abgetragen, und das Gelande eingeebnet, um Platz zu schaffen 

fur die Errichtung der kaiserlichen Palastanlagen. So entstehen u. a. auch 

die Kaiserthermen. Ihre Erbauungshbhe, erkennbar an der sich uber das 

ganze Baugelande ausbreitenden „M6rtelpfanne“ (Schicht 8; Abb. 3, 

Profil VII—VII), hat alle Baureste aus der Vorthermenzeit zugedeckt. Die 

schweren, tief hinabreichenden Fundamente der Thermen haben im West- 

und Nordfltigel die Reste der vorthermenzeitlichen Anlagen stark zer- 

schnitten bzw. zerstbrt2. Nur in miihsamer Kleinarbeit konnten Grund- 

risse ermittelt und verschiedene Bauperioden festgestellt werden.

Anders dagegen liegen die Verhaltnisse im Bereich der Palastra. Auf 

diesem fur Spiel und Sport vorgesehenen freien Platz im Westteil der 

Thermen gibt es keine Mauern, die — wie im West- und Nordfliigel —■ 

altere Bauten aus dem 1.—3. Jahrhundert hatten zerstbren kbnnen. Hier 

waren also Baubefunde aus der Vorthermenzeit in grbBerem, ungestbrtem 

Zusammenhang und in besonderer Ubersicht zu erwarten. Als wir in 

weiterem Verlauf der Ausgrabungen im Jahre 1962 erstmalig in die Pa

lastra vorstieBen3, fand sich unsere Vermutung sofort bestatigt: In der 

Nordwestecke des Platzes kam eine zusammenhangende Raumgruppe4 

zutage (Abb. 1), die mit Wandmalereien (Taf. 22, 23 und Taf. 25) und einem 

Mosaikboden (Taf. 24) ausgestattet war. Wie sich spater zeigte, han-
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Abb. 1. Trierer Kaiserthermen, Ubersichtsplan. Lage (TeilgrundriB) des Peristylhauses 

im Palastra-Bereich
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delt es sich um einige Gemacher eines Peristylhauses. Gleichzeitig ergab 

sich, dab schon im ersten groBen Zeitabschnitt innerhalb des Thermen- 

bereichs, d. h. im 1.-—3. Jahrhundert n. Chr. vier Bauperioden und zwei 

kleinere Umbauphasen zu unterscheiden sind. Die Kulturschichten sind 

hier — mit wenigen Ausnahmen — durchweg gut erhalten, so daB sich 

mit ihrer Hilfe die verschiedenen Bauperioden abwickeln lassen. Daraus 

ergibt sich die Mbglichkeit, die Wandmalereien und das Bodenmosaik 

naher zu bestimmen.

Um die verschiedenen Bauperioden dieser Raumgruppe besser von- 

einander unterscheiden zu konnen, werden sie im folgenden Text mit 

Farben bezeichnet. In der Baubeschreibung sind sie chronologisch geordnet, 

wobei die al teste Anlage als „Griine“ Bauperiode erscheint. An sie schlieBen 

sich in zeitlicher Reihenfolge an die Bauperioden „Rot“, „Blau“ und 

„Ockerfarben“. Der gewachsene Boden (OK rd. 139,20 m ii. NN) wurde 

durchschnittlich in 5,50 m Tiefe unter der heutigen Gelandeoberflache 

erreicht. Auf ihm sitzen bis zu rd. 2,50 m Hohe (= Abbruchhbhe) die vor- 

thermenzeitlichen Baureste (Abb. 2 u. 3), die im folgenden besprochen 

werden sollen.

Beschreibung der einzelnen Bauperioden 

(Abbildungen 2 und 3)*

„Grune“ Bauperiode

In der altesten Bebauung, d. h. in der Periode „Griin“ wurde ein System 

von drei aufeinanderfolgenden Raumen ungefahr gleicher Breite (etwa 

9,60 m) festgestellt. Sie lagen hintereinander in N-S-Richtung. Das erste 

GelaB im Nordteil ist begrenzt durch die Mauern 184 und 181 a und durch 

die Fundamentgraben 183 und 193. Es ist ein korridorartiger Raum von 

1,83 m Breite und 9,60 m Lange. Mauer 184 hat ein 0,88—0,90 m breites 

Fundament aus kleineren Kalksteinen in Mbrtel verlegt, in den anstehen- 

den festen Lehmboden eingetieft, UK 139,16 m ii. NN, OK 139,94 m ii. NN. 

Von Hbhe 139,94 m ii. NN beginnt die freistehende Aufmauerung in Kalk- 

stein. An der ostlichen Langsseite wurde in Hohe 140,20 m ii. NN ein 

Absatz festgestellt, dariiber das Aufgehende aus hammerrecht bearbeite- 

ten kleineren Kalksteinen, Breite ca. 0,78 m. Die Steine sind horizontal 

verlegt mit glatt verstrichenen Fugen. Sowohl an der Ost- wie. an der 

West-Seite wurden Reste eines Unterputzes beobachtet. Die Abbruchhohe 

schwankt zwischen 140,50 m ii. NN und 140,85 m ii. NN. Die parallel zu 

Mauer 184 verlaufende Mauer 181 a hat ein 0,90—0,92 m breites, beider- 

seitig gegen die Erde gebautes Fundament, das mit UK auf dem anstehen- 

den Schiefer (139,20 m ii. NN) sitzt. Die Fundamentoberkante liegt auf

* Zur Erleichterung fur den Leser sind die Abbildungen 2 und 3 als Faltblatt an 

den SchluB dieses Beitrages geheftet.
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der Ostseite bei 140,14 m ii. NN, auf der Westseite bei 140,20 m ii. NN. 

Das eigentliche Fundament, erkenntlich durch unregelmaBig gegen die 

Erde gesetzte Mauerfiillung, endet bei Hohe 139,88 m ii. NN; dariiber die 

Fundamentaufmauerung aus drei Lagen horizontal geschichteten kleineren 

Kalksteinen. Das Aufgehende, 0,78 m breit, besteht gleichfalls aus hori

zontal geschichteten Kalksteinlagen mit glatt verstrichenen Fugen; auf 

beiden Seiten wurden Reste von Wandverputz beobachtet. Die Abbruch- 

hohe liegt bei 140,63 m ii. NN. Die Mauer 183 und Mauer 193 waren aus- 

gebrochen, so daB ihr Verlauf nur noch in den Fundamentgraben zu be- 

obachten war; Sohle der Ausbruchgraben 139,01 m ii. NN bis 139,13 m 

ii. NN.

Unmittelbar siidlich an Fundamentgraben 193 schlieBt sich ein wei- 

terer Raum an, der von den Mauern 154 a, 149, 149 a umschlossen wird. 

GroBe dieses Raumes i. L. 5,85X9,48 m. Die Mauern 154 a und 149 a 

sind die siidlichen Fortsetzungen der Mauern 184 und 181 a. Daher haben 

sie gleichartige Mauertechnik wie im ersten Raum. Mauer 154 a hat ein 

0,90 m breites Fundament aus Kalkbruchsteinen in Mortel verlegt, un- 

regelmaBige Schichtung. Es ist beiderseitig gegen die Erde gebaut und 

sitzt im gewachsenen Boden; UK 139,30 m ii. NN, OK 140,00 m ii. NN. 

Vom Aufgehenden sind nur noch zwei Steinlagen erhalten, es handelt sich 

um hammerrecht bearbeitete Kalksteinhandquader. Starke des Auf

gehenden 0,58 m. Abbruchhohe an hochster Stelle 140,20 m ii. NN. An 

der Ostseite des Mauerrudimentes haften geringe Verputzreste (Abb. 3, 

Profil VII’—VII’), die mit UK in Hohe der untersten, aufgehenden Kalk- 

steinlage abschlieBen (= 140,16 m ii. NN). Der Verputz ist etwa 2,5 cm 

stark, auBen geglattet mit gelblicher Kalktiinchung. In siidl. Verlangerung 

der Mauer 154 a befindet sich auf dem alten Putz ein Uberputz von 

1,5—2 cm Starke mit Resten von roter Bemalung. Es handelt sich dabei 

wohl um eine Ausbesserung des Wandverputzes, verbunden mit Neu- 

anstrich; gleichzeitig wurde der FuBboden knapp 0,10 m hoher gelegt. Mauer 

149 a, parallel zu Mauer 154 a, hat ein 0,77 m breites Fundament aus 

gleichem Material und in gleicher Technik wie Mauer 154 a, UK 139,18 m 

ii. NN, OK 140,10 m ii. NN. Aufgehendes, 0,70 m breit, ist bis vier Stein

lagen hoch erhalten; Kalksteinhandquader, beiderseits Verputzreste, Kalk

tiinchung ohne Bemalung, feingefiihrter Fugenstrich. Abbruchhohe 

140,75 m ii. NN. Mauer 149 steht mit den beiden genannten Mauern in 

Verband. Das gleichgeartete Fundament ist rd. 0,68 m breit, UK 139,20 m 

ii. NN, OK 139,92 m ii. NN. Vom 0,56 m breiten aufgehenden Kalkstein- 

mauerwerk sind noch drei Steinlagen erhalten in sorgfaltiger Mauer

technik wie Mauer 149 a; Abbruchhohe 140,23 m ii. NN. Unmittelbar 

siidlich am Fundamentgraben 193 sitzen zwei starke Pfeilervorlagen 192 

und 192 a. Pfeiler 192 ist 1,08 X 1,60 m, Pfeiler 192 a 1,10 X 1,76 m groB. 

Beide Pfeiler ragen in den zweiten Raum hinein. Im nordlichen Drittel 

dieses Raumes ein leicht dossiertes Pfeilerfundament 194 aus kleineren
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Kalkbruchsteinen in Mbrtel gebettet. Auf diesem Fundament sitzt ein 

0,26 m hoher Jurakalkblock von 0,61 X 0,685 m GroBe, der an der Ober- 

flache eine fast quadratische 0,46 X 0,47 m groBe Eintiefung hat (Abb. 3, 

Profil VII—VII). Unmittelbar an seiner West- und Ostseite sitzen zwei 

quadratische Fundamentblbcke aus gemauerten Kalk- und Rotsandsteinen, 

0,93 rn X 0,93 m groB, UK 139,08 m ii. NN, OK 140,96 m ii. NN. Sie sprin- 

gen gegeniiber der Nordfront des mittleren Fundaments etwas vor, iiber- 

bauen dasselbe und schlieBen an den darauf sitzenden Jurakalkblock an. 

Die gesamte Anlage liegt auf der Nordsiidachse der Raumfolge. Moglicher- 

weise handelt es sich um einen Altarunterbau. In Hohe Oberkante des 

mittleren Fundamentblocices breitet sich in dem zweiten Raum eine fest 

belaufene Terrainoberflache (OK 139,89 m ii. NN) aus, die hochstwahr- 

scheinlich die Erbauungs- bzw. Benutzungshohe fur diese Anlage bildet. 

Darauf sitzen verschiedene Aufhohungsschichten, die den Jurakalkblock 

fiber decken.

Siidlich an Mauer 149 schlieBt sich ein drifter Raum an, der von den 

Mauern 149, 154 a, 145 und 146/75 gebildet wird. RaumgrbBe i. L. 6,70 X 

10,05 m. Am Ostende von Mauer 145 befindet sich, etwa 0,70 m von Mauer 

154 a entfernt, eine i. L. 2,10 m breite Tiiroffnung. Beide Tiirkopfe sind 

in der unteren Lage aus Kalkstein. Mauer 145 hat wie die iibrigen Mauern 

dieser Bauperiode gleichartiges Kalksteinfundament, 0,68 m breit, UK 

139,65 m ii. NN, OK 140,10 m ii. NN; sie steht im Verband mit den Mauern 

154 a und 146. Das Aufgehende hat beiderseitigen Absatz und ist 0,47 m 

breit. Es besteht aus hammerrecht bearbeiteten, horizontal geschichteten 

Rotsandsteinen mit dazwischen unregelmaBig eingefiigten Rotsandstein- 

blocken; Abbruchhohe 141,15 m ii. NN. Die Mauer 75/146 ist die siidliche 

Fortsetzung von Mauer 149 a. Das Fundament der Mauer 146/75 besteht 

aus Kalkstein wie bei den iibrigen Mauern. Es ist unregelmaBig gegen die 

Erde gebaut und hat eine Breite von 0,60—0,68 m; UK 139,47 m ii. NN, 

OK 140,00 m ii. NN. Das aufgehende Mauerwerk besteht aus Kalkstein- 

handquadern mit ZiegeldurchschuB (Dachziegel), streckenweise ist es bis 

auf das Fundament ausgebrochen. Nur noch einige Rudimente sind bis 

zur Abbruchhohe 141,20 m ii. NN erhalten; Breite des Aufgehenden 

0,50—0,52 m. In Mauer 75 befand sich der Rest einer Tiiroffnung mit 

Bruchstiick einer Jurakalkschwelle (OK 140,34 m ii. NN). Sie wurde durch 

spatere Abgrabungen und Uberbauungen grbBtenteils zerstort.

In diesem dritten Raum liegt, ebenfalls im nordlichen Drittel, ein 

runder Grubenschacht (BR. 3) mit Sohle bei 136,88 m ii. NN. Seine OK 

wurde bei 139,90 m ii. NN festgestellt (Abb. 3, Profil VII—VII). Absolute 

Tiefe 3,07 m. oberer Dm. 1,16 m, nach unten sich verengend auf 0,83 m. 

Der Schacht war innen mit Holz ausgekleidet; MaBe i. L. rd. 0,90 m. AuBen 

um die Holzschalung saB eine Hinterfiillung aus unreinem Lehm mit 

Schiefersplitt. In dieser Fiillung fand sich ein flaches, gebranntes Lehrn- 

stiick mit Schlackeneinschliissen (F. Nr. 824). An der Nordwestseite hatte
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die Schachtwand von Hohe 139,35 m ii. NN bis 138,73 m ii. NN einen 

0,85 m breiten Einschnitt, der sich nach unten hin bis zu seiner leicht 

konkaven Sohle auf 0,35 m verengte. Ob es sich hierbei um einen Einlauf 

handelt, konnte infolge der durch Mauer 147 b verursachten Stbrung nicht 

mehr festgestellt werden. Der Grubenschacht liegt auf der gleichen Nord- 

Siid-Achse wie das Pfeilerfundament 194. Vielleicht handelt es sich um 

eine Opfergrube. In der Einfiillung Kultureinschliisse (F. Nr. 825—830). 

Der Schacht ist von der festgetretenen Laufhbhe 139,82 m ii. NN her an- 

gelegt. Diese Laufhbhe liegt auf der gleichen Hohe wie das Benutzungs- 

niveau an der Nordseite der Mauei' 149 und des Pfeilerfundaments 194 

(in dem nach Norden anschliebenden zweiten Raum).

Der Schacht war innen mit kraftigen Holzbohlen ausgekleidet. Seine 

Deutung als Brunnen Oder Zisterne scheidet aus zwei Griinden aus: 1. die 

Tiefe des Schachtes ist zu gering und reicht nicht in den Grundwasser- 

spiegel hinein; 2. es wurden keine schlammartigen Ablagerungen beobach- 

tet, wie sie in solchen Fallen haufig zu beobachten sind. Die solide Holz- 

arbeit des Schachtes spricht andererseits gegen eine Deutung als einfache 

Abfallgrube. Es liegt daher nahe, an eine Grube zu denken, die in den 

kultischen Bereich gehbrt (Opfergrube)4a. Dafiir sprache auch der Umstand, 

dab in den untersten Schichten des Schachtes starkere Anhaufungen von 

Tierknochen festgestellt wurden (s. unten Seite 200). — Die weiteren 

Beobachtungen geben zu der Vermutung AnlaB, dab die (Opfer?)-Grube 

in zweiter Verwendung einem anderen Zweck diente. Die untere Ein- 

fiillung mit den Einschliissen von Tierknochen ist in 137,29 m ii. NN durch 

eine 0,05 m starke Tonschicht abgedeckt. Darauf liegt eine 0,20 m starke 

Aschenschicht mit reichlichen Einschliissen von Kupfer-SchlackenfluB. 

Vielleicht hat die Grube in zweiter Verwendung als Abschaumgrube einer 

Kupferverhiittung gedient. Dafiir sprache auch der grabchenartig ein- 

gebbschte Zulauf (OK 139,30 m ii. NN. UK 138,73 m ii. NN) an der Nord- 

westseite der Schachtwand. Er hatte — wie iiblich •— den Abschaum des 

Rotgusses aus dem in der Nahe befindlichen Schmelzofen in die Grube 

geleitet4b. Ein solcher Schmelzofen konnte jedoch nicht beobachtet werden. 

da an dieser Stelle grobe Abgrabungen alles zerstbrt haben.

„Rote“ Bauperiode

Die Anlage der Bauperiode „Rotli ist nach einem neuen Plan erfolgt 

unter teilweiser Weiterbenutzung einiger Mauerrudimente aus der 

„Griinen“ Periode (Mauern 184, 154 a, 181 a, 149 a, 75, 146). Als Bau- 

material wurde in diesem Bauabschnitt grbBtenteils Rotsandstein ver- 

wandt, der in solider Mauertechnik mit Fugenstrich bearbeitet ist. Das 

Benutzungsniveau liegt hbher als in der „Grunen“ Periode. Fur die Be- 

schreibung kommen hier in Betracht zwei Raume, die durch einen 3,70 m



















Wandmalereien und Mosaik 201

GefaBes, mbglicherweise eines weithalsigen Topfes aus rbtlich-gelbem 

Ton mit Goldglimmer iiberzogen. Der Hals ist ganz schwach nach innen 

geneigt, der Rand horizontal, innen etwas vorgezogen und auf der Ober- 

seite mit zwei Rillen verziert. Die Gesamtform laBt sich nicht bestimmen. 

Vermutlich zweite Halfte des 1. Jahrhunderts.

Uber der unreinen mit Holzkohle durchsetzten Lehmfiillung, die in 

Hbhe 138,40 m ii. NN horizontal abschlieBt, befindet sich eine einheitliche 

Fiillmasse, bestehend aus locker gelagertem Bauschutt, Mbrtel mit Erde 

vermischt. Im unteren Teil dieser Schutteinfiillung (Schicht 3a) und teil- 

weise noch in die darunterliegende unreine Lehmfiillung hinabreichend 

sind wiederum Funde beobachtet worden. F. Nr. 825: Bruchstiick eines 

Tellers mit ungegliederter Wand, Haltern Typus 73b. Hellgrauer Ton, 

geglattet. Dm. 30 cm. Augusteisch bis tiberisch. — Kleines Randfragment 

eines Gurtbechers, Haltern Typus 87. Feiner roter Ton, sorgfaltig geglattet. 

Dm. 12,8 cm. Augusteisch. —■ Kleines Randstiick eines Bechers, Haltern 

Typus 85. Silbergrauer Ton, geglattet und auBen grau geschmaucht. Dm. 

12 cm. Augusteisch. — Wandfragment eines belgischen Topfes mit Rad- 

chenverzierung, vermutlich Hofheim Typus 125; Zickzackmuster wie 

Hofheim Seite 354, Abb. 92, 3; vgl. auch Gose 343. Zeit des Caligula bis 

Nero. — Im oberen Teil der Schutteinfiillung (Schicht 3a), unter dem ein- 

gebrochenen Estrich 140,21 ii. NN der Anlage „Rot“, die Funde Nr. 795: 

Kleines Randstiick eines TS-TaBchens, Haltern Typus 8Aa. Augusteisch 

bis tiberisch. — Randfragment eines belgischen Tellers, Haltern Typus 

72a; vgl. zur Form im einzelnen ebda. S. 263, Abb. 38, 2. Grau-weiBer, 

sandiger Ton mit orange-rotem Uberzug innen und auf der AuBenseite 

der Lippe. Dm. 32,5 cm. Augusteisch. — In der Hinterfiillung von BR. 3 

ein Baches, gebranntes Lehmstiick mit eingebackener Verschlackung, in 

Hbhe 137,90 m ii. NN (F. Nr. 824).

Aus dem Profit des Grubenschachtes BR 3 ist zu ersehen, daB seine 

untere Halfte eine Verfiillung in mehreren Schichten aufweist, wahrend 

die obere Halfte eine einheitliche Schichtung zeigt. Dies diirfte folgender- 

maBen zu erklaren sein: Nach Aufgabe des Schachtes fiillte sich seine 

untere Halfte nach und nach mit der abgerutschten verwitterten Holz- 

schalung samt Tonabdichtung. Der obere Teil des Schachtes wurde durch 

lockeren Bauschutt aus der Erbauungszeit der Bauperiode „Rot“ aus- 

gefiillt. Die Einsackung der Fiillschicht arbeitete trotzdem weiter, so daB 

der Estrich der Bauperiode „Rot“ infolge eines neu entstandenen Hohl- 

raumes im Bereich des Schachtes einbrach.

3. Zwischen Mauer 194 und Mauer 149 auf Schicht 2 eine Aufhbhung 

von 0,15—0,18 m Starke aus unreinem Lehm; die Oberflache (OK 139,98 m 

ii. NN) ist belaufen. Dies ist die alteste gesicherte Benutzungshbhe der 

Bauperiode „Griin“. Ihre Oberflache liegt in gleicher Hbhe mit dem 

Fundamentabsatz von Mauer 149 und der Fundamentoberkante von Mauer 

194. In dieser Schicht einige Scherben. F. Nr. 753: Randfragment eines
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Abb. 5. Peristylhaus im Bereich der Trierer Kaiserthermen. Kleinfunde aus Profil 

VII—VII (vgl. Abb. 3). M. 1:4
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Kochtopfes mit nach auBen gebogenem Rand, Haltern Typus 57a. Grauer 

Ton, waagerechte Besenstrichverzierung. Auf der Schulter vier Rillen 

(Abb. 5, 1). Augusteisch. — Randstiick eines Kochtopfes mit gerillter 

Schulter und schrag auswartsgestelltem Rand. Schwarzer Ton mit weiBen 

Einsprengungen; „korkartig gebrannte Ware" (Abb. 5, 2). Auf der AuBen- 

wand Besenstrichverzierung. Frillies Material, vermutlich noch augusteisch. 

— F. Nr. 785: Kleines Bruchstiick vom Boden mit Standring eines belgi- 

schen Bechers. Feiner grauer Ton, auBen geglattet. Vielleicht Hofheim 

Typus 125. 1. Jahrhundert, vermutlich claudisch-vespasianisch.

3a. Unreiner Lehm mit Bauschutt, 0,16—0,18 m stark, zwischen 

Mauer 147 und 145, angelegt nach Aufgabe der Bauten aus der Periode 

„Grun“. Aufhohungsschicht fur den Bau der villa urbana in der Bauperiode 

„Rot“, zu der auch die Schichten 4 und 5 gehoren. Auf der Aufhohungs

schicht ein Estrich (OK 140,21 m ii. NN). Seine 0,10—0,12 m dicke Mortel- 

breitung liegt auf einer 0,06—0,08 m starken Rollwacken-Trockenpack- 

lage. Die Mortelschicht besteht aus grobem Grubenkies und Kalk. In die 

fliichtig geglattete Oberflache ist grober Ziegelkleinschlag eingedruckt. 

Auf dem Estrich liegt ein Viertelrundstab. Bei Erbauung der Mauer 158 

in der nachstfolgenden Bauperiode ,,Blau“ wurde der Estrich durch- 

schlagen. Zu dem Estrich gehort ein bemalter Wandsockel mit Diagonal

muster (Abb. 3, Profil VH’—VIP) auf der Siidseite von Mauer 147.

4. Bauschutt von rd. 0,35 m Starke zwischen Mauer 194 und Mauer 149; 

OK 140,35 m ii. NN. Erbauungsniveau zu Bauperiode „Rot“ in Flur 

Mauern 151/147. In dem Bauschutt lagen Buntputzreste (F. Nr. 756), 

Bruchstiick einer tegula mammata (F. Nr. 758) und Scherben. F. Nr. 755: 

Verschiedene Wandscherben; keine sicher datierenden Funde, aber offen- 

bar friihes Material, sehr wahrscheinlich noch 1. Jahrhundert. — F. Nr. 

757: Randstiick eines TS-Tellers der Form Drag. 15/17 (Abb. 5, 4); vgl. 

Oswald-Price Taf. XLIII 38. Dm. 15,8 cm. Flavisch. — Fragment einer 

Reibschiissel, Hofheim Typus 80 B. Niedrige, einwarts geneigte Leiste, 

nach auBen abfallender Kragen (Abb. 5, 3). Ziemlich rauher, gelber Ton. 

Oberer Dm. 28 cm. Claudisch-vespasianisch. ■— Das Randstiick eines 

Napfes belgischer Technik mit rundstabformig nach innen verdickter 

Lippe (Abb. 5, 5), ist wohl Hofheim Typus 112 zuzuweisen; vgl. dazu 

Hofheim S. 344 f.: „Die Lippe wird zum Teil durch starkes Umbiegen der 

nicht verdickten GefaBwand, zum Teil aber durch kraftigen Halbrundstab, 

der nicht selten einer dicken Rolle gleicht, gebildet." AuBen unter dem 

Rand unseres Stiickes eine Rille (Hofheim S. 345: „AuBen umzieht den 

Rand nur in seltenen Fallen eine Rille."). Vgl. auch die ahnlichen Formen 

Holwerda, Belgische Waar Taf. XI 517 und 518, wobei die Lippe allerdings 

wesentlich weniger verdickt ist. Holwerda ordnet diese beiden Stiicke der 

Periode „S“ zu, d. h. der Zeit zwischen 30—70 n. Chr. Unser belgischer 

Napf besteht aus feinem hellgrauen Ton, auBen geglattet. Oberer Dm. 

24 cm. Vermutlich claudisch-vespasianisch.
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4a. Rund 0,15 m starke dunkle, schlammige Erdlage, OK bei 140,40 m 

ii. NN, zwischen Mauer 147 und Mauer 145 gelegen. Der zu „Rot“ gehbrende 

Estrich 140,21 m ii. NN ist jetzt aufgegeben. In der Schlammschicht 

Kultureinschliisse. F. Nr. 772: Eine gelbtonige, nicht datierbare Wand- 

scherbe. F. Nr. 788: Bruchstiick verzierter TS, Drag. 37. La Graufesenque. 

1. Jahrhundert. F. Nr. 798: Kleines Randstiick eines TS-Schalchens mit 

Barbotine. Drag. 35/36. — Kleine gelbtonig-glattwandige Scherben. — 

Stark verrostete Eisenreste, darunter Mauerhaken und Nagel. F. Nr. 799: 

Randfragment einer TS-Tasse, vermutlich Haltern Typus 8a. Augusteisch- 

tiberisch. — Schulter-Halsbruchstiick eines Kruges, vielleicht ahnlich 

Gose 237, mit deutlichem Schulterabsatz. Rbtlich-brauner Ton mit Gold- 

glimmeriiberzug. Ende des ersten bis etwa Mitte des 2. Jahrhunderts. — 

Glatt- und rauhwandige Wandscherben (unbestimmbar). — Eine Austern- 

schale. F. Nr. 838: Glatt- und rauhwandige, gelb- und grautonige Scherben, 

Tierknochen, eine Austernschale, Mbrtelbrocken. Keine datierenden Funde, 

aber offenbar frillies Material. Wandfragment mit Henkelansatz einer 

Amphora aus ziemlich feinem, rbtlich-gelbem Ton, weiB iiberschlemmt. 

Vgl. Hofheim S. 277, 6. Demnach vielleicht claudisch-vespasianisch. F. Nr. 

859: Randfragment eines belgischen Tellers, Hofheim Typus 97 Aa. WeiB- 

grauer Ton mit sorgfaltig geglatteter, hellgrauer Oberflache. Claudisch. — 

GroBer Napf mit schrag ansteigender Wand und Horizontalrand (Abb. 

5, 6). Ziemlich grober, rotbrauner Ton mit geringen Spuren von Gold- 

glimmeriiberzug. Typus de Holdeurn 66b. Hierzu J. H. Holwerda, Het in 

de pottenbakkerij van de Holdeurn gefabriceerde aardewerk uit de nijm- 

eegsche gravfelden (Leiden 1944) 20 f. 37. Pl. V 357/362. Diese Keramik 

begegnet in den Graberfeldern „RK“ und „Br“ zu Nijmeegen, die in die 

Zeit zwischen 70—105 n. Chr. datiert werden (Holwerda a. a. O. 4).

5. Zwischen Mauer 151 und Mauer 147 eine unregelmaBig starke Auf- 

hbhungsschicht bis zu 0,40 m Starke. Darin Rotsandsteinschrott und Mbrtel- 

schutt. Auf ihrer Oberflache ein Stampflehmboden, erstes Benutzungs- 

niveau zu Flur zwischen Mauer 151/147 in Bauperiode „Rot“. In diesem 

Flur ist auf den Mauern 151 und 147 (Taf. 23) ein bemalter Wandsockel 

mit Darstellung von Wasserpflanzen und Fischreihem auf schwarzem 

Grund bzw. mit Marmorimitation erhalten. Auf der Siidseite von Mauer 

147 ebenfalls ein bemalter Wandsockel (siehe oben Schicht 3a). In der 

nachstfolgenden Bauzeit „Blau“ wird auf den Stampflehmboden ein 

HolzfuBboden aufgebracht.

5a. Aufhbhungsschicht von rd. 0,35 m Starke zwischen Mauer 147 und 

145. Lehm, Steinschrott und Mbrtelschutt; Aufhbhungsschicht fur Estrich 

140,93 m ii. NN der nachstfolgenden Anlage (Bauperiode „Blau“). Die 

Wandmalerei mit Diagonalmuster auf der Siidseite von Mauer 147 ver- 

schwindet. In der Aufschiittung Fundeinschltisse. F. Nr. 771: Buntputz, 

rot; rot und schwarz, durch weiBen Streifen getrennt. — Gelbtonige Wand- 

scherbe. Keine datierenden Funde. F. Nr. 796: Buntputz, schwarzgrundig
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mit Bliitenmotiv (?) in rot, griin, gelb, weiB. F. Nr. 797: Randfragment 

eines Tellers mit ungegliederter Wand; Haltern Typus 73; vgl. Gose 283. 

Hellgrauer Ton, dunkelgrau geschmaucht. Oberer Dm. 28 cm. Augusteisch- 

tiberisch. — Stark verrostete Eisennagel. F. Nr. 839: Fragment einer 

pompeianisch roten Platte, vermutlich Hofheim Typus 100, ziemlich aus- 

ladende Wand, schwach einwarts gebogener Rand. Weicher, glimmer- 

haltiger rot-brauner Ton mit dunkelrotem Uberzug. Claudisch? F. Nr. 

839a: Buntputzreste. — F. Nr. 857: Buntputz, vorwiegend rot mit diinnen 

weiBen Streifen, zum Teil als Abgrenzung gegen grime oder schwarze 

Felder. — Zwei kleine glattwandige gelbtonige Scherben. F. Nr. 858: Halb- 

kugeliger Napf mit Horizontalrand; Gose 239. Rot-ockerfarbener Ton mit 

Goldglimmeriiberzug (Abb. 5, 7). Letztes Drittel des 1. Jahrhunderts. — 

Eisennagel von rechteckigem Querschnitt; L. 7, 2 cm, Dm. des Kopfes 2 cm. 

Estrich 140,93 m ii. NN hat eine rd. 0,08 m dicke Trockenpacklage aus 

kleinen Rotsandsteinen und Ziegelschrott, darauf eine 0,08 m dicke braune 

Mbrtelschicht aus Kalk mit viel grobem Schiefergrubenkies, ziemlich 

morsch; Oberflache des Estrichs stark verwittert. In der Trockenpacklage 

des Estrichs 140,93 m ii. NN F. Nr. 856: Zwei Randstiicke eines Topfes 

mit nach auBen gebogenem Rand, Weiterentwicklung des Kochtopfes Hof

heim Typus 87; vgl. Gose 534. Der Rand ist innen geradlinig, auBen rund- 

lich verdickt. Hellgrauer Ton, auBen schwarz geschmaucht. Vermutlich 

Anfang des 2. Jahrhunderts. — Glattwandige, gelbtonige Wandscherben 

gehbren dem Material nach in die gleiche Zeit.

6. Bis 0,60 m starke Aufhbhungsschicht zwischen den Mauern 151 und 

147. Bauschutt mit viel Rotsandsteinschrott. Aufgabe der „Roten“ und 

„Blauen“ Bauperiode. Wandmalerei mit Wasserpflanzen und Fischreihern 

bzw. Marmorimitation sind aufgegeben. Die urspriingliche Starke 

der Aufhbhungsschicht konnte nicht mehr festgestellt werden, da ihre 

obere Lage zusammen mit der dazugehbrigen Benutzungshbhe bei der 

Thermenerbauung zerstbrt wurde.

7. In Schicht 6 eingetieft ein Rohrgraben; obere Breite etwa 1,00 m, 

Sohlenbreite 0,40 m, Tiefe rd. 0,60 m. Der Graben ist mit lockerer dunkler 

Erde verfiillt (Naheres zur Holzrohrleitung s. die Baubeschreibung der 

„Ockerfarbenen“ Bauperiode). In der Einfiillschicht Kultureinschliisse. 

F. Nr. 754: Verschiedene Wandscherben, nicht datierbar. F. Nr. 765: 

Eiserne Verbindungsmuffe fur die Holzrohrleitung. F. Nr. 784: Sesterz 

des Antoninus Pius aus dem Jahre 145 n. Chr. Vs: |ANT]ONINVS AVG 

PIVS PP [TRP] Kopf mit Lorbeerkranz n. r. Rs: PAX AVG (im Feld) SC 

COS [IIII] Pax n. 1. stehend, in der Linken ein Fullhorn, in der Rechten eine 

Fackel haltend, mit der sie am Boden liegende Waffen in Brand steckt. 

Coh. 594. M.-S. 777. F. Nr. 790: Fragmente der Holzrohrleitung mit einer 

eisernen Verbindungsmuffe.

7a. Zwischen Mauer 147 und Mauer 155 Mosaikboden. Auf dem alteren 

Estrich 140,93 m ii. NN zuunterst eine 0,05—0,08 m starke Packlage aus
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Grobkies und Mbrtelbrocken; darauf eine 0,17 m dicke Mortelbreitung. 

Auf der geglatteten Oberflache dieser Mortelbreitung eine feinkdrnige, 

0,04—0,05 m dicke Kalkschicht mit Ziegelmehl durchsetzt. Eingebettet in 

diese Feinschicht das Mosaik mit Darstellung des Rennfahrers Polydus 

(Taf. 24). OK des Mosaiks 141,21 m ii. NN. Rechts (siidlich) von Mauer 

158/155 ein 0,16—0,18 m starker Estrich 141,00 m ii. NN; Packlage aus 

Rotsandsteinschrott. Dieser Estrich wurde in den Bauperioden „Blau“ 

und „Ocker“ benutzt.

7b. Auf dem Estrich 141,00 m ii. NN eine rd. 0,25 m starke dunkle 

Erdauffiillung fur den Bau der Kaiserthermen. F. Nr. 770: Ein tiefgriines 

Bruchstiick vom Horizontalrand einer wahrscheinlich viereckigen Flasche 

(Merkurflasche), sowie Reste von farblosen Glasgefalien. F. Nr. 787: Frag- 

mente einer Schiissel mit einwarts umgeknicktem Rand; vgl. Gose 495. 

Ockerfarbener Ton, mittelfeine Magerung, AuBenhaut glatt. Erstes Drittel 

des 2. Jahrhunderts. — Zahlreiche Bruchstiicke eines Einhenkelkruges 

mit zusammengekniffenem AusguB; vgl. Gose 509. Hees, rw. Ware Taf. 7, 

13b. Ockerfarbener Ton, ziemlich fein gemagert und glattwandig. Ende 

des 1. bis zur ersten Halfte des 2. Jahrhunderts (Domitian-Hadrian).

8. Thermenerbauungsschicht. Reine, feste Mbrtelmasse von unregel- 

maBiger Starke und Zusammensetzung; hauptsachlich Kalk mit Gruben- 

kies und Riickstanden der Mbrtelpfannen. Die Thermenerbauungsschicht 

hat die vorthermenzeitlichen Anlagen iiberdeckt. F. Nr. 690: Teller mit 

einwarts geneigtem Rand, Variante von Speicher 2 Typus 31. Der Rand 

ist auBen kantig abgesetzt; auf der unteren Halfte der Wand eine schwache 

Rille. Grob gemagerter, gelblich-grauer Speicherer Ton. Zweite Halfte 

des 3. Jahrhunderts. F. Nr. 695: Horizontalrand eines Napfes aus braunem 

Ton; vgl. etwa Gose 239. Ende des 1. Jahrhunderts. — Hoher, schlanker 

FuB eines Firnisbechers aus rotbraunem Ton mit stumpf schwarzem Firnis; 

vgl. etwa Alzey Typus 16. Erste Halfte des 4. Jahrhunderts. F. Nr. 774: 

Bruchstiick eines Kleinerzes; Dm. etwa 12—14 mm. Vs.: Kopf mit Strahlen- 

krone n. r.; Rs.: Stehende Gestalt mit Lanze oder Szepter in Vorder- 

ansicht. Barbarisierung nach den gallischen Kaisern. Nach Frau Prof. 

M. R. Alfbldi etwa 270—280 n. Chr.

9. Aufhbhungsschicht auf Schicht 8. Kalkstein- und Ziegelschrott. 

Mbrtelreste (Riickstande der Mbrtelzubereitung), Kies und Erde. Die 

Oberflache ist fest gelagert, ihre OK fallt von 142,24 m ii. NN im Norden 

auf 141,84 m ii. NN im Siiden; teilweise zerstbrt durch den Einbau der 

Agnetenkaserne. Diese Schicht deutet den AbschluB der ersten Thermen- 

bauzeit an. F. Nr. 743: Randfragment einer Reibschiissel; vgl. Gose 460. 

Horizontaler, auBen hakenartig gekriimmter Kragen, kraftige, leicht nach 

innen geneigte Leiste. Ockerfarbener, im Kern Schwarzer Ton mit Quarz- 

steinchen. Ende des 2. bis Anfang des 3. Jahrhunderts. — Randstiick 

einer Schiissel mit nach innen verdicktem Rand; friihe Stufe zu Nieder- 

bieber Typus 104; vgl. Gose 487. Der Rand ist rundstabfbrmig nach innen
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verdickt, aufien gerillt und ein wenig hervortretend. Ockerfarbener, im 

Kern rbtlicher Ton. Ende des 2. bis Anfang des 3. Jahrhunderts. — Rand- 

stiick einer Schiissel, Speicher 2 Typus 42. Der Rand ist kraftig nach innen 

verdickt, aufien gerillt. Grob gemagerter, grau-weifier Speicherer Ton. 

Zweite Halfte des 3. Jahrhunderts. — Zahlreiche glattwandige, tongrundige 

Wandscherben; nicht datierbar.

10. Aufhbhungsschicht fur den Thermen-Umbau, rd. 1,00 m stark. 

Kalksteinschrott mit Mortelschutt. Abbruchschutt des ersten Thermen- 

baues. Die Oberflache dieser Schicht zeigt feme Mortellagen, die vom 

Thermenumbau herriihren; OK 142,55 m ii. NN bis 143,20 m ii. NN. An 

der Oberflache der Schicht wurde Schrott von griinlichem Sandstein 

beobachtet, der, wie sich spater an anderer Stelle zeigte, vom Sandstein- 

Plattenbelag der umgebauten Palastra herruhrt.

11. Aschenhaltiger Schutt mit sehr viel Ziegelschrott. Zerstorungs- 

schicht des Thermen-Umbaues.

Die Wandmalereien

Dem stratigraphischen Befund entsprechend soil zunachst die Malerei 

behandelt werden, deren Unterkante in grbfiter Tiefe angetroffen wurde. 

Sie sitzt auf der Siidseite von Wand 147, die zusammen mit den Mauern 

154, 145 und 146/75 ein grofies Gemach von 6,30 X 10,05 m i. L. bildet. 

Der bemalte Verputz reicht hinter dem Viertelrundstab noch in die obere 

Mortelschicht des zugehdrigen Estrichbodens hinein, dessen OK bei 

140,21 m ii. NN liegt (Abb. 3, Profil VII—VII). Der Putz, 4 cm stark 

und in zwei Schichten aufgetragen, haftet nur noch auf dem ostlichen 

Teil der Wand 147, d. h. in dem Abschnitt zwischen den jiingeren Mauern 

154 und 147 b (Abb. 3, Profil VII’—VII’). Er besteht aus grobem Unter- 

putz, auf den eine diinne helle Kalkmortelschicht feinerer Kornung auf

getragen ist.

Erhalten ist nur noch die Sockelzone bis auf 5,20 m Lange und 0,73 m 

Hbhe. Sie zeigt auf der Oberflache mehrere grobe Ausflickungen ohne 

Ubermalung. Der Sockelfufi, 0,31—0,35 m hoch, hat grauen Untergrund, 

auf den mit dem Pinsel schwarze und weifie Sprenkel rhythmisch auf- 

gespritzt sind. Er ist oben gegen den Sockel durch eine 1,5 cm breite weifie 

Linie abgesetzt. Der rotgrundige Sockel ist nur bis zu 0,40 m FIbhe er

halten und durch farbige vertikale Linien in schmale und breite Felder 

aufgeteilt. Das linke kleine Rechteckfeld ist 0,75 m breit und wird beider- 

seits von einem 3 cm starken, gelben senkrechten Streifen eingefafit, an 

dessen beiden Aufienkanten je eine diinne weifie Linie entlang lauft. 

In der Mitte des Feldes erhebt sich eine 8 cm dicke, kannelierte Saule5 

in Weifi-Grau-Abstufung auf einer 6,5 cm starken abgeschragten Basis 

mit einem Wulst. Ihre Hohe war durch die Beschadigung der Sockelzone
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nicht mehr festzustellen. Zwischen der Saule und dem gelben Randstreifen 

sitzt jeweils eine dunne, weiBe Vertikallinie von rd. 1 cm Breite.

Unmittelbar rechts auf das kleine Rechteckfeld folgt ein grbBeres Feld 

von 1,70 m Breite (Taf. 22). Auf dem roten Untergrund befindet sich 

in Bildmitte eine gelbe, wahrscheinlich kreisrunde Scheibe (Kugel?) von 

rd. 16 cm Durchmesser. Von den beiden unteren Ecken des Bildfeldes 

(die beiden oberen sind zerstbrt), etwa 5 cm von dem gelben Vertikal- 

streifen entfernt, zieht diagonal zur Kreisscheibe eine dunne, hellgelbe 

Linie mit je 3 gelben, scheibenartigen Verzierungen, von denen die mitt- 

lere mit 6 cm Durchmesser doppelt so groB ist wie die beiden auBeren. 

Diese Verzierungen sind etwa 16 cm von den unteren Ecken entfernt. 

Vielleicht handelt es sich um die Wiedergabe von metallischen, feinprofi- 

lierten Opferstaben6.

Auf das breite Feld folgt rechts wieder ein schmales mit der gleichen 

Aufteilung wie beim ersten kleinen Rechteckfeld, nur mit der Ausnahme, 

daB jetzt grime Vertikalstreifen (statt der gelben) die seitliche Begrenzung 

bilden. Die Saule ist von der gleichen Tbnung in Grau-WeiB-Abstufung, 

steht hier aber auf einer Basis mit zwei Wulsten und einer Kehle (ohne 

Plinthe). — In rhythmischem Gleichklang schlieBt sich daran wieder ein 

breites Bildfeld gleicher Ordnung an, dessen Kreisscheibe aber in griiner 

Farbe angelegt und von einer hellen, wahrscheinlich weiBen Linie be- 

grenzt ist. SchlieBlich befindet sich rechts nochmals ein kleines Rechteck

feld, von dem noch der gelbe Vertikalstreifen der 1 inken Seitenbegren- 

zung zu sehen ist. Seine rechte Halfte ist durch die anstoBende jiingere 

Mauer 154 zerstbrt (Abb. 3, Profit VII’—VIP).

Betrachtet man den Sockel in seiner Gesamtheit, so folgen in rhyth

mischem Wechsel schmale Rechteckfelder und breite Felder. Die Dekora- 

tion ist linear und die vertikale Ordnung durch die Diagonalen unter- 

brochen. Als einziges architektonisches Motiv begegnen Saulen in den 

schmalen Rechteckfeldern. Sie treten auf eigenen Basen vor die Wand, 

wirken jedoch als tragendes Moment nicht so iiberzeugend wie z. B. auf 

dem Sockel der Exedra G des Hauses der vergoldeten Amoretten in Pom- 

peji7. Stilistisch diirfte unser Wandsockel wohl als Ende des 3. Stils, nicht 

weit nach der Mitte des 1. Jahrhunderts (spatclaudisch bis fruhneronisch) 

zu setzen sein.

Reste von Wandbemalung fanden sich auch auf der gegeniiberliegenden 

Mauer 145 (Nordseite), die den siidlichen AbschluB des Raumes bildet. 

Hier ist der zweischichtige, 4—5 cm dicke Putz stark verwittert und teil- 

weise abgebrbckelt. Die rotgrundige Bemalung zeigte noch senkrecht auf- 

geteilte Felder wie auf Mauer 147. Die Stidseite der Mauer 145 hatte 

einen 2,5 cm starken Verputz, dessen Oberflache verrottet war. Daher 

liegen auch keine Anhaltspunkte vor liber die urspriingliche Starke des 

Putzes und seine eventuelle Bemalung.

Offenbar ist der Raum einmal aufgegeben worden, vermutlich wegen
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des Einbruchs des Estrichbodens (Abb. 3, Profil VII’—VIE). Wahrend 

dieser Zeit bleibt er unbenutzt; denn auf seinem Estrichboden liegt eine 

rund 0,15 m starke, dunkle schlammige Schicht (Schicht 4 a) mit Tier- 

knochen, Austernschalen und Tonscherben, die bis in die spatflavische 

Zeit hinab reichen. Die Malerei muB also auch den Kultureinschliissen 

zufolge etwa kurz nach der Mitte des ersten Jahrhunderts entstanden 

sein. Dafiir spricht auch die Tatsache, daB Mauer 147 die tiberisch-clau- 

dische Schicht 3 (Abb. 3, Profil VII—VII) abgetragen hat. Bereits zu Be- 

ginn des 2. Jahrhunderts 1st die Wandmalerei nicht mehr sichtbar, da 

sie von einer 0,35 m starken Aufhbhungsschicht (Schicht 5 b) und einem 

neuen Estrichboden (Abb. 3, Profil VII—VII) iiberdeckt wird, dessen 

Oberflache bei 140,93 m ii. NN liegt. In der Trockenpacklage dieses Estrich

bodens befanden sich, wie wir sahen, Scherben aus dem Beginn des 

2. Jahrhunderts.

Weitere Reste von Wandmalerei wurden in dem 3,70 m breiten Flur 

gefunden, der von den Mauern 147 und 151 gebildet wird (Abb. 2). Beson- 

ders auf der Sudseite von Mauer 151 saBen noch grbBere, zusammen- 

hangende Stiicke des bemalten Verputzes, der rd. 4 cm stark und in zwei 

Schichten aufgetragen ist. Seine Unterkante, die scharfkantig mit der 

Oberflache des Flurbodens abschlieBt, liegt rd. 0,50 m hbher als die des 

bemalten Sockelputzes auf der Sudseite von Mauer 147 (Abb. 3, Profil 

VII—VII).

Erhalten ist die Sockelzone bis auf rd. 6,00 m Lange und 0,75 m Hbhe 

(Taf. 27 u. 28). Der SockelfuB, 0,23 m hoch, hat rosafarbenen Untergrund 

und wird belebt durch schwarze und weiBe Sprenkel, die mit dem Pinsel 

in schrager Richtung aufgespritzt sind. Die schwarzgrundige Sockelzone, 

durchschnittlich 0,43 m hoch, ist unten gegen den SockelfuB und oben 

gegen ein 8 cm breites, rotes AbschluBband durch eine weiBe, 8—10 mm 

breite Linie abgesetzt (Taf. A, links). Je zwei im Abstand von 4,5—5 cm 

parallel laufende, weiBe Vertikallinien teilen die Sockelzone in schmale und 

breite Felder auf, die in rhythmischem Wechsel angeordnet sind. Der Sockel 

zeigt, von links nach rechts, folgende Ordnung: ganz links (Taf. 27) ein 

rd. 1,44 m breites Feld mit Darstellung einer kraftig griinen Wasserpflanze, 

die ihrer schwertfbrmigen, linearen Blattform nach zur Ordnung der 

Liliiflorae gehbrt. Die roten Kelchblatter der Bliiten jedoch, die seitlich 

aus dem SproB hervorwachsen, gehoren nicht zur Familie der Liliiflorae; 

denn letztere haben als Bliiten ein Perigon und auBerdem sind die Bliiten 

endstandig (akropetal)8. Es handelt sich offenbar um ein Phantasiegebilde 

des Kiinstlers, der fiir sein Pflanzenmotiv dekorativ wirkungsvolle Blumen 

benotigte. Trotzdem hat der Kiinstler der Natur etwas abgelauscht. Die- 

jenigen Blatter, die auf dem nassen Boden liegen und in Faulnis iiber- 

gehen, werden braun und welk. So sind sie auch vom Kiinstler dargestellt, 

der sie schlaff iiber den SockelfuB „herabhangen“ laBt.

Als nachstes Bild schlieBt sich ein rd. 0,42 m breites Rechteckfeld an,

14
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das in seiner ganzen Hohe von einem Fischreiher ausgefiillt wird. Das 

Tier hat weiBes Gefieder, hohe, grau-weiBe Beine und auf dem Kopf die 

charakteristische, etwas hochstehende Feder (aigrette). Es bewegt sich 

vorsichtig tastend vorwarts nach rechts, um die Beute zu erhaschen (Farb- 

tafel A, links). Die Wiedergabe des Tieres ist im ganzen naturalistisch, 

wenn auch vielleicht in Einzelheiten korrekturbedurftig. — Es folgt nun 

wieder ein breites Feld mit Wasserpflanze und rechts (Taf. 28) ein schmale- 

res mit einem Fischreiher der gleichen Art und Farbgebung. Diesmal ist er 

nach links gewandt, befindet sich wohl im Ruhezustand und macht sich 

mit dem Schnabel an seinem rechten FuB zu schaffen, den er hochgehoben 

hat. Bei diesem Vogel ist die etwas abstehende Kopffeder besonders gut 

zu sehen. — Das schmalere Rechteckfeld wird wieder von einem breiten 

Feld mit Wasserpflanze abgelbst. Im AnschluB daran sieht man noch 

den Ansatz eines Schmalfeldes mit den Fragmenten eines nach links ge- 

richteten Reihers.

Dann aber andert sich — auf Grund eines Umbaues — in ostlicher 

Fortsetzung der Wand plotzlich das Thema. Die Bemalung des Sockels 

erfolgt jetzt in Nachahmung von Marmor-Wandverkleidung (Taf. 29). Die 

Sockelzone ist noch bis zu 0,51 m hoch erhalten. Der SockelfuB, 0,23 m 

hoch, hat Marmor-Musterung in caput-mortuum-Rot. Dariiber befindet 

sich der Sockel, dessen Feldaufteilung nur noch in ihrem unteren Teil 

erhalten ist. Vom SockelfuB trennt ihn eine 1,2 cm breite weiBe Linie. 

Das Gesamtdekor, bestehend aus 4 Feldern, zeigt auf der Spitze stehende 

Vierecke oder Vielecke abwechselnd mit runden Scheiben. Die einzelnen 

Felder, verschieden breit, sind voneinander getrennt durch 9—10 cm breite, 

weiBe Vertikalstreifen, die ihrerseits durch braune Linien eingefaBt sind.

In der Reihenfolge von links nach rechts haben die vier Felder fol- 

gende Merkmale: im ersten, 0,82 m breiten Feld, hebt sich eine auf der 

Spitze stehende Raute in gelber Marmorierung kraftig von dem roten 

Untergrund in Porphyrnachbildung ab. Das zweite, 0,72 m breite Feld 

zeigt ein rundes Dekor (vielleicht eine Ellipse) in roter Marmor-Imitation 

auf einem nachgeahmten griinen Porphyruntergrund. Im dritten, 0,73 m 

breiten Feld wiederholt sich die Figur des ersten Feldes, aber in Nach

ahmung von grunem Marmor auf einem gelbmarmorierten Untergrund. 

Das vierte Bild schlieBlich, 0,77 m breit, zeigt wieder die Figur des zweiten 

Bildes, aber diesmal in gelber Marmorierung auf rotmarmoriertem Unter

grund. — Rechts vom vierten Bild ist noch der Ansatz eines schwarz- 

grundigen Feldes zu sehen.

Die Vierecke bzw. Vielecke sind mit einer weiBen Linie umrandet, die 

iibrigen Figuren mit weiBen Astragalstaben.

Auf der gegeniiberliegenden Flurwand, d. h. auf der Nordseite der 

Mauer 147 war der Putz stark verrottet und die Bemalung groBtenteils 

zerstort. Im Westteil des Sockels war aber noch auf schwarzem Unter

grund die bekannte Feldereinteilung angedeutet mit Resten einer Wasser-
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pflanze, zu deren beiden Seiten nur die FiiBe der Fischreiher erhalten 

blieben. Auch Fragmente der Marmorimitation im Ostteil der Sockelzone 

waren noch zu erkennen. Sie batten die gleichen Motive wie auf der gegen- 

iiberliegenden Wand 151.

Wand 151 winkelt an ihrem Ostende nach Norden um in Wand 179, 

die gleichfalls bemalten Putz trug. Der Verputz war grbBtenteils zerstbrt. 

Erhalten ist noch der Sockel (Taf. 25) bis auf rd. 4,60 m Lange und 0,70 m 

Hohe. Auf dem 2,5 cm groben Unterputz haftet ein 1 cm starker Fein- 

putz. Der SockelfuB, 0,32—0,35 m hoch, hat auf rotem Untergrund schrag 

gerichtete schwarze und weiBe Sprenkel in der bekannten Technik.

Die schwarzgrundige Sockelzone ist gegen den SockelfuB durch eine 

1,5 cm breite, weiBe Linie abgetrennt; ihr oberer AbschluB ist nicht mehr 

erhalten. Je zwei, durchschnittlich 1 cm breite Vertikalstreifen verlaufen 

im Abstand von 5—6 cm und teilen die schwarzgrundige Zone in schmale 

und breite Felder auf wie bei den Wanden 147 und 151. Im ganzen sind 

noch Fragmente von 4 Feldern festzustellen, die in der Reihenfolge von 

links nach rechts folgende Merkmale haben: Ganz links befindet sich — 

wohl als stidlicher AbschluB — ein griiner Vertikalstreifen, noch 0,03 m 

breit, unmittelbar rechts daneben ein 0,01 m breiter gelber Streifen, auf 

den ein 0,18 m breiter Schwarzer Streifen folgt. Sodann beginnt die eigent- 

liche Felderaufteilung mit den bereits oben erwahnten weiBen Vertikal

streifen. Im ersten, 1,45 m breiten Feld befindet sich eine Wasserpflanze mit 

roten Kelchbliiten. Das zweite, 0,42 m breite Feld zeigt einen Wasservogel, 

von dem nur der untere Teil erhalten ist (Taf. 25). Das Tier hat weiB-rosa- 

farbenes Gefieder und rote Beine (vielleicht Ibis?). Das dritte Feld ist 

wieder 1,45 m breit. Hier sind von der Wasserpflanze etwa in Bildmitte 

nur noch Reste der verwelkten unteren Blatter angedeutet. Das vierte Feld, 

0,42 m breit, zeigt wiederum den unteren Teil eines Wasservogels mit 

roten Beinen wie im zweiten Feld. Von dem nachfolgenden Feld sind nur 

noch 0,37 m Breite erhalten; eine figiirliche Darstellung war nicht mehr 

festzustellen. •— Diese Wandmalerei sitzt auf der Riickwand der Nord- 

Siid-Portikus an der Westseite des Peristyls.

Die zahlreichen Buntputzreste, die bstlich von Mauer 154 angetroffen 

wurden, lieBen sich wieder soweit zusammenfugen (Taf. A, rechts und 

Taf. 30), daB die Mittelzone der Wanddekoration in ihren Grundziigen er- 

kennbar wurde. Auch kamen Bruchstiicke vom AbschluBfries zutage. Die 

leuchtend roten Hauptfelder sind jeweils von einem 7—8 cm breiten 

griinen, beiderseits weiB abgesetzten Streifen eingefaBt, der den auBeren 

Rahmen bildet. Das mittlere Hauptfeld hat einen blauen Streifen. Im Ab

stand von 8 cm folgt eine innere Umrahmung. Sie besteht aus zwei paral

leled diinnen gelben Linien im Abstand von 2,5 cm. Die zur Bildmitte 

gerichtete Seite eines jeden Innenrahmens hat auf den verschiedenen 

Bruchstiicken unterschiedliche Ornamente, die alle in Gelb gehalten sind. 

Im ganzen konnten drei Motive festgestellt werden. So gibt es ein Rahmen-

14'
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motiv aus sich iiberschneidenden Bogen (Taf. 30, linkes Feld). Ein zweites 

hat als Muster den „laufenden Hund“ (Taf. 26, Taf. A, rechts)8a, ein drittes 

besteht aus nebeneinandergesetzten sich beriihrenden Halbkreisen (Taf. A, 

rechts), in deren Innerem sich um einen gelben Mittelpunkt kleinere gelbe 

Punkte konzentrisch gruppieren; zwischen den Halbkreisen sitzen kleine 

Fullornamente. Bildschmuck aus den Hauptfeldern wurde nicht gefunden.

Andere Putzbruchstiicke zeigen schwarze Pilasterfelder mit Schirm- 

kandelaber-Motiven (Abb. 7 u. Taf. A, rechts). Der linke Kandelaberstab 

(Taf. 30) ist in grfinen Farbtbnen abgestuft, der rechte hat ebenfalls Griin- 

Abstufung, aber mit einer roten Schattenkante. Aus dem linken Kan

delaberstab wachsen jeweils liber den Schirmen grtine Ranken mit gelben 

Bliiten heraus, wahrend beim rechten Stab schlanke, grtine Vasen auf die 

Schirme gestellt sind. Die graugetbnten Schirme, von denen Bander in 

grau-weib herabhangen, haben weib aufgesetzte Glanzlichter. Unter den 

Schirmen befindet sich jeweils ein Wulstring, der beim rechten Kandelaber 

grim, beim linken rot ist. Im unteren Teil der Kandelaber befindet sich 

ein Horizontalstab, auf dem nach oben gestellte, schlaufenartige Ringe 

sitzen, die — entsprechend den Wulstringen — links rot, rechts grim sind. 

Einzelheiten der Dekoration sind aus Taf. A, rechts und Taf. 30 zu ent- 

nehmen.

Oben auf den Ecken der Hauptfelder erkennt man gefliigelte Fabel- 

tiere (Bbcke?), im Sprung gegen die Kandelaber gerichtet. Die Tiere sind 

grim getbnt, mit Licht und Schatten in Rot und Ockerfarbe. Sie stehen auf 

schwarzem Untergrund, d. h. auf einem 20 cm breiten schwarzen Streifen, 

der die roten Hauptfelder oben abgrenzt. Dariiber sitzt ein 5 cm griiner 

Streifen, der oben durch eine schwarze, unten durch eine weifie Linie von 

je 1 cm Breite abgesetzt ist. Dariiber befindet sich auf weibem Grund in 

regelmabigen Abstiinden ein im Wechsel von rot und grim stehendes 

Ornament als Abschlubfries. Uber dem Fries sitzt ein bis zu 6 cm erhal- 

tener schwarzer Horizontalstreifen.

Auf Grund des verhaltnismabig gut erhaltenen Reihersockels, der zahl- 

reichen Fragmente von den roten Hauptfeldern, den schwarzen Pilaster- 

feldern und Resten des Abschlubfrieses waren wir in der Lage, eine Re- 

konstruktion der Wanddekoration in voller Hbhe zu versuchen. Den zeich- 

nerischen Entwurf (Taf. 30) fertigte L. Dahm, der auch die Ubertragung 

und die Ausfiihrung in natiirlicher Grbbe tibernahm. Entsprechend der 

Felderaufteilung des Sockels wurden liber die schmalen Rechteckfelder 

mit Fischreiher die gleich breiten Pilasterfelder und fiber die breiten 

Felder mit Wasserpflanzen die roten Hauptfelder gesetzt, dariiber schlieb- 

lich der Abschlubfries. Die Gliederung der rekonstruierten Wand ergab 

folgende Mabe:

Hbhe

des Sockels mit oberer Leiste rd. 0,76 m
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der Mittelzone

des AbschluBfrieses

Gesamthbhe der Wand

rd. 2,30 m

0,39 m

rd. 3,45 m

Die Breite der Hauptfelder mit auBerem Rahmen betragt 1,58—1,59 m. 

Die der Pilaster etwa 42 bis 43 cm. Wir haben also die sehr gelaufige, hori

zontal dreigliedrige Wandaufteilung: 1. Sockel mit Full und oberer Leiste. 

2. Mittelzone mit groBen Bildflachen und dazwischen geschalteten Pilaster- 

feldern. 3. AbschluBfries.

Der Sockel mit Fischreiher und Wasserpflanzen aus dem West-Ost- 

Flur hat in Trier sein Gegenstiick. Im vorigen Jahrhundert wurde in der 

Siidallee ein bemalter Sockel ahnlicher Art in noch reicherer Ausstattung 

gefunden. Hier befindet sich auf dem breiten, schwarzgrundigen Feld ein 

Reiher zwischen zwei Wasserpflanzen, wahrend das noch erhaltene schmale 

Feld rotgrundig ist und eine gelb bemalte (metallene) Doppelhenkelvase 

mit herabhangendem blauen Band zeigt. Nach Steiner9 schlieflt sich der 

Sockel „an den sogen. ,dritten pompejanischen Stil‘ deutlich" an. — Auch 

der Sockel aus der Nord-Stid-Portikus mit rotbeinigen Wasservbgeln und 

Wasserpflanzen hat in Trier seine Parallele: In der Friedrich-Wilhelm- 

StraBe 29—33 (Herz-Jesu-Krankenhaus) wurde wahrend des Zweiten 

Weltkrieges ein bemalter Sockel freigelegt, auf dem schwarzgrundige 

Felder mit marmorierten abwechseln10. In den schwarzgrundigen Feldern 

steht wechselweise ein Reiher oder eine Wasserpflanze. Der Reiher ist 

jeweils in einer anderen Stellung wiedergegeben, sein Gefieder reich in 

den Farben, sein Kbrper bewegt in der Form. Die Flugel sind bunt (dunkel- 

braun, rot, weiB und Violett-Schattierungen). Der Kbrper der Tiere hat 

hellrosa Farbtbne, die bis zur Orangefarbe hinreichen. Die Beine sind 

in zarten, mittleren Violett-Tbnen gehalten. Im ganzen konnten noch fiinf 

Reiher, jeder im eigenen Feld und ohne Wasserpflanze, beobachtet werden.

Die beiden Sockel im Kaiserthermenbereich mit Fischreihern bzw. 

rotbeinigen Wasservbgeln mbchte ich fur die altesten von den oben be- 

schriebenen Trierer Reiher-Sockeln halten. Die Fischreiher des Sockels im 

Thermenbereich sind mehr dekorativ verstanden und haben noch nicht die 

bewegte Form wie auf dem Sockel in der Friedrich-Wilhelm-StraBe.

Ein schwarzgrundiger Sockel mit Fischreihern und Wasserpflanzen 

ist auch aus Virunum bekannt11, ein lichtgrundiger aus Poetovio-Pettau. 

Beide sind wesentlich jiinger. Hedwig Kenner12 weist darauf hin, daB 

„Wasserpflanzen bisweilen von Vbgeln belebt“, bereits seit dem dritten 

pompejanischen Stil ein beliebtes Sockelmotiv sind12a.

Erwahnt sei in diesem Zusammenhang der Sockel aus Raum k der 

Casa degli Epigrammi in Pompeji. Einmal erscheint der Reiher mit 

Eidechse und Hund13, dann im Kampf mit der Uraus-Schlange14. Schefold 

datiert den Sockel in vespasianische Zeit15. Einen Sockel spaten dritten 

Stils mit Reiher fiihrt Schefold16 unter der Inv.-Nummer 8758 des Museo
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Nazionale in Neapel an. Dieser Sockel ist weder bei Elia, noch bei Guida- 

Ruesch noch bei Helbig erwahnt, noch ist er ausgestellt. Besonders nahe 

steht — wenn auch reicher in Einzelheiten der Komposition — der Reiher- 

Sockel aus dem Peristyl der Casa del Menandro in Pompeji17.

GewissermaBen eine Synthese zwischen dem Trierer Sockel mit Dia

gonalmuster aus dem groBen Raum und demjenigen aus dem Flur mit 

Wasserpflanzen und Fischreihern stellt der Sockel eines romischen Hauses 

unter der Ostkrypta des Trierer Domes dar18. Er ist ebenfalls in mehrere 

Felder aufgeteilt, die in der Reihenfolge von links nach rechts folgende 

Merkmale haben: roter Vertikalstreifen (weiB abgesetzt), schwarzgrundiges 

Breitfeld mit Diagonalmuster (die beiden Stabe wiederum mit Rund- 

scheiben verziert, Ornament im Schnittpunkt zerstort), roter Vertikal

streifen, beiderseits weiB abgesetzt (innen mit einer Gruppe weiBer Punkte 

verziert), unvollstandig erhaltenes schwarzgrundiges Breitfeld (mit Wasser

pflanzen). Uber dem Sockel setzen im gleichen Rhythmus rotgrundige 

Hauptfelder mit schwarzgrundigen Pilasterfeldern an.

Erwahnt sei noch ein Buntputzstiick, das ebenfalls bstlich von Mauer 

154 gefunden wurde und noch etwa 36 X 45 cm groB ist. Das schwarz- 

grundige Feld ist durch einen 13 cm breiten beiderseits weiB abgesetzten 

roten Vertikalstreifen geteilt. Im linken Feld sind noch Reste einer Ranke 

aus griinen Slattern und ockerfarbenen Bliiten, die punktformig zusam- 

mengesetzt sind, zu erkennen.

Besondere Aufmerksamkeit verdient ein einzelner Buntputzrest von 

unregelmaBig dreieckiger Form (Taf. 31). Die Seitenlangen des Bruch- 

stiickes betragen rd. 19 cm, 25 cm und 26 cm. Zu sehen ist der Kopf eines 

braunhautigen Mannes. Das Gesicht, nur noch in seiner rechten Halfte 

bis 6 cm Breite erhalten, zeigt eine leichte Rechtsdrehung. Auf der Ober- 

lippe und unten am Kinn sind noch Spuren des Bartes festzustellen. Als 

Kopfbedeckung tragt der Mann eine grime Kappe mit grauen Tupfen. 

Eine Deutung als Turban scheidet aus, da keine Spuren der Wicklung 

bzw. Schniirung festzustellen sind. Vom Mund geht ein rotlich grauer 

Streifen aus, der sich schnell verbreitert. Offenbar haben wir es hier mit 

einem Windgott zu tun, der gerade einen kraftigen WindstoB herausblast. 

Ob der Gott urspriinglich Flugel trug, ist nicht mehr festzustellen19.

Ungewohnlich scheint die grime Kappe des Windgottes. Zur Klarung 

dieser Frage sei das Bellerophonmosaik von Avenches herangezogen, auf 

dem vier ganzfigurige Windgotter als Tubablaser dargestellt sind. Das 

Mosaik ist leider groBtenteils zerstort, so daB bei der Beschreibung20 auf 

altere Zeichnungen zuriickgegriffen werden muBte. Dort tragen die Wind

gotter Kappen, die Victorine von Gonzenbach21 als „Rundhiite“ bezeich- 

net. Hierzu fiihrt sie u. a. aus: „Die Rundhiite der Zeichnung sind sicher 

eine miBverstandene Wiedergabe der kleinen Fliigelchen, die zur Kenn- 

zeichnung der Winde nie fehlen." Die Wiedergabe des Bellerophonmosaiks 

auf Taf. 70 ihres Buches laBt klar erkennen, daB die vier Windgotter in
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der Tat die gleiche Art von Kappen tragen wie der Windgott auf unserem 

Trierer Fragment. Demnach mbchte ich sagen, daB der Zeichner des 

Mosaiks von Avenches in diesem Faile sehr gut und richtig beobachtet 

hat22. Bei der Trierer Darstellung handelt es sich um einen bartigen Wind

gott. Die leichte Rechtsdrehung des Kopfes laBt vermuten, daB sich der 

Windgott ehemals in der unteren oder oberen rechten Ecke eines Panneaus 

befand, ahnlich wie die Anordnung der Windgbtter auf der Nordseite des 

viel jiingeren Igeler Grabmals.

Versuchen wir, den Kopf stilistisch einzuordnen, so ist festzustellen, 

daB die streng akademische Weise des Klassizismus (3. Stils) aufgegeben 

ist. Auf den dunkleren Untergrund sind ohne jede Ubergange Glanzlichter 

frei mit dem Pinsel aufgesetzt, teils als Farbkleckse, teils als Pinselstriche. 

Es ist der Stil der neronischen Zeit23. In Zusammenhang mit der Beobach- 

tung der Kulturschichten diirfte unser Bild nach der Mitte des 1. Jahr- 

hunderts anzusetzen sein.

Diese Datierung trifft wohl auch fur samtliche in der Nord-Stid-Porti- 

kus gefundene Wandbemalung zu, sowohl fiir den in situ befindlichen 

Sockel mit Wasservbgeln und Wasserpflanzen auf Mauer 179 als auch 

fiir die zahlreichen Streufunde (rote Hauptfelder, schwarze Pilasterfelder, 

Verputzrest mit Ranken, Windgott) ostlich von Mauer 154. Sie sind alle 

von der gleichen Aufhbhungsschicht „a“ (Abb. 3, Profit VII’—VII’) iiber- 

deckt worden24 d. h. sie waren bei Anlage der „Blauen“ Bauperiode in 

spatflavisch-fruhtrajanischer Zeit zerstbrt.

Ahnlich ist die Situation im Ost-West-Flur mit Fischreihersockel. Einen 

zeitlichen Anhaltspunkt gibt Schicht 4 (Abb. 3, Profil VII—VII), die das 

Erbauungsniveau fiir die „Rote“ Bauperiode darstellt. In dieser Schicht 

fanden sich Scherben, die claudisch bis vespasianisch datiert werden. Dies 

schlieBt also nicht aus, daB auch sie aus neronischer Zeit stammen. Die 

dariiberliegenden Schichten 5 und 6 gaben leider keine Funde aus. Da- 

gegen fand sich in dem Aushubgrabchen 7, das viel jiinger ist, ein Sesterz 

des Antoninus Pius aus dem Jahre 145 n. Chr. Zu jener Zeit aber war der 

Fischreihersockel im Flur schon langst aufgegeben.

Die wiederhergestellte Wand mit schwarzen Pilasterstreifen und 

Schirmkandelaber ist ein Typus, der im Westen heimisch ist. K. Parlasca25 

nennt dafiir eine Anzahl Parallelen, auch in Trier selbst, und erwahnt 

in diesem Zusammenhang u. a. eine Kandelaberwand aus Kempten, die 

kurz nach 50 n. Chr. datiert wird26. In diese Zeit ist auch die Schirm

kandelaber-Wand zu setzen, die 1950/51 unter der Trierer Palastaula 

(sog. Basilika) ausgegraben wurde und zusammen mit dem iibrigen Gra- 

bungsbefund von mir veroffentlicht wird.

Etwas spater dagegen diirfte die Sockelmalerei nach dem Umbau im 

Ostteil des Ost-West-Flures sein. Sie bildet, wie wir sahen, Marmorwand- 

verkleidung nach, eine Verzierungsart, die in Trier haufig vertreten ist
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and sich iiberhaupt lange halt27. Wahrscheinlich 1st unser Sockel aus 

vespasianischer Zeit.

Samtliche oben beschriebenen Wandmalereien wurden geborgen und 

in den Werkstatten des Rheinischen Landesmuseums Trier nach neuen 

Verfahrensmethoden konserviert und restauriert, uber die R. Wihr weiter 

unten Bericht erstatten wird.

Das Polydus-Mosaik

Das Mosaik liegt in einem Raum, der von den Mauern 147, 154, 155 

und 147 a begrenzt wird (Abb. 2). Dieses Gemach, das schon in der voran- 

gegangenen „Blauen“ Bauperiode bestand, erfahrt jetzt, d. h. in der 

„Ockerfarbenen“ Bauperiode, eine griindliche Renovierung. Die alteren 

Mauern 158 und 147 b waren offenbar sehr verfallen, so dab man auf 

ihren Rudimenten die Wande 155 und 147 a errichtete, wobei das Auf- 

gehende der Wand 147 a jetzt nur noch 0,20 m breit ist (also 0,28 m weniger 

als die unter ihr sitzende Mauer 147 b). Durch diese BaumaBnahme wurde 

der Raum etwas grbBer und diente wohl auch einem anderen Zweck; 

denn Mauer 147 a diirfte bei ihrer geringen Starke nur als Briistungs- 

mauer gedient haben. Vielleicht war der Raum nach Westen zu geoffnet. 

Zu seiner Innenausstattung erhielt er einen MosaikfuBboden von 

4,38 X 5,86 m (Taf. 24), dessen OK bei 141,21 m ti. NN liegt. In der oberen 

und rechten Randzone war das Mosaik (Taf. 32) stellenweise zerstort. 

Auch die untere Halfte des Bodens sowie das Zentralbild (Taf. 34) blieben 

von einigen Beschadigungen nicht verschont. Nach genauer Aufnahme 

des Originalbefundes mit alien Fehlstellen wurde das Mosaik gehoben 

und in das Landesmuseum gebracht. Dort wurde es in den Werkstatten 

konserviert und erganzt (Taf. 33). Uber diese Arbeiten berichten weiter 

unten L. Dahm und R. Wihr.

Das Mosaik ist also rd. 25,60 qm groB. Dem quadratischen Hauptteil 

ist an seiner unteren (westlichen) Schmalseite ein Streifen mit Flecht- 

bandknoten vorgelegt (Taf. 32). Auf diese Weise wurde die gesamte Boden- 

flache des Raumes mit dem Mosaik ausgefiillt. Den Hauptteil schmiickt 

ein Zentralbild mit Rennfahrer, das von einem System sich beriihrender 

bzw. iiberschneidender Quadrate und von Oktogonen eingerahmt wird. 

Ein aus zwei verschrankten Flechtbandquadraten gebildeter Achteck- 

Stern bertihrt mit seinen Spitzen einen achteckigen Flechtbandrahmen, der 

seinerseits von einem Flechtbandquadrat eingefaBt wird und an den Be- 

riihrungspunkten mit ihm verschmilzt. Alle genannten Flechtbander sind 

zweiteilig, ein Streifen davon ist weiB, gelb, zyprisch-umbra (aufgehellt 

gelblich), der zweite weiB, grau-rbtlich, ziegelrot. Das Flechtband des auf 

die Spitze gestellten Quadrats ist weiB, hellrbtlich-grau und ziegelrot.
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Die Flechtbander sind beiderseits durch einen Streifen weiB abgesetzt. 

Das dreiteilige Flechtbandquadrat dagegen hat auf seiner Innenseite eine 

Zahnleiste. Die durch die beiden verschrankten Flechtbandquadrate ent- 

stehenden acht Dreiecke innerhalb des Achteck-Sterns haben jeweils ein 

auf der Spitze stehendes weiBes Dreieck auf schwarzem Untergrund, der 

von einem weiBen Streifen eingerahmt wird. AuBerhalb des Achteck- 

Sterns entstehen acht Rautenfelder, die in der Mitte jeweils durch eine 

schwarze Raute auf weiBem Grund betont sind. Sie werden eingefaBt 

von einem Zickzackband, das wechselweise in Gelb- und Rot-Kombination 

gehalten ist. So liegen in den vier Rauten der unteren Bildhalfte die Gelb- 

tbne, in den vier oberen dagegen die Rottone zur Innenseite der Raute 

hin. In den vier Dreiecken, die sich auBen an die Rauten anschlieBen und 

dieWinkel zwischen dem Flechtband-Achteck und dem grbBeren Flechtband

quadrat ausfiillen, befinden sich Blutenornamente. Sie haben alle ver- 

schiedene Formen, aber den gleichen Farbrhythmus wie die Zickzack- 

bander der Rauten und die Flechtbander. Die dreifache Einfassung der 

Dreiecke hat von innen nach auBen folgende Anordnung: schwarzer Strei

fen, Zahnleiste, weiBer Streifen.

All dies wird, wie schon vermerkt, von einem grbBeren zweiteiligen 

Flechtbandquadrat zusammengefaBt. Um dieses legen sich — von innen 

nach auBen — ein weiBer Streifen, eine Zahnleiste, ein dreiteiliges Flecht- 

band (weiB, gelb, zyprisch-umbra [aufgehellt gelblich]), dann wieder 

ein weiBer Streifen. Damit ist der Hauptteil des Mosaiks eingefaBt.

Die nachstfolgende Umrahmung, eine Borte aus Maanderhaken auf 

schwarzem Grund, erfaBt das g a n z e Mosaik und trennt zugleich den 

quadratischen Hauptteil von dem vorgelegten Streifen mit Flechtband- 

knoten. Die Maanderhaken sind entweder weiB, gelb, rot oder weiB, gelb, 

zyprisch-umbra (aufgehellt gelblich). In der einen oder anderen Farbfolge 

wechseln sie regelmaBig miteinander ab. Der Maanderhaken hat eine 

Form, die — soweit ich sehe —■ bei den rheinischen Mosaiken wenig ver- 

treten ist. Er biegt namlich an seinen beiden Enden rechtwinklig um. 

Dieses Ornament, das schon auf einem alteren Mosaik der Villa von 

FlieBem (Raum 46) nachweisbar ist28, begegnet in jiingerer Zeit wieder 

auf dem Trierer Musenmosaik von der NeustraBe, das Parlasca29 jetzt 

um 250 n. Chr. datiert. Die Maanderhaken-Borte unseres Polydus-Mosaiks 

hat eine zweistreifige AuBenumrandung und zwar zyprisch-umbra (auf

gehellt) und auBen schwarz. — Der untere AbschluB des Bodens ist betont 

durch eine Reihe weiBer, auf die Spitze gestellter Quadrate. Sie stehen 

auf schwarzem Grund, der von einem weiBen Streifen eingerahmt ist.

Der Vorlagestreifen hat als Ziermuster zwei Reihen von je zehn Flecht- 

bandknoten in weiBgrundigen Quadraten. Die Quadrate liegen im Schnitt- 

punkt schwarzer gleicharmiger Kreuze, deren vier Eckzwickel durch kleine 

weiBe Quadrate ausgefullt sind. Das ganze ist von einem weiBen Streifen 

umrandet. Diejenigen Seiten der kleinen Quadrate, die den Rahmen-
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streifen beriihren, sind durch schwarze Punkte abgesetzt. Die Farbskala 

der Flechtbandknoten variiert bei den vier ersten Ornamenten, dann 

wiederholt sie sich vom fiinften ab im gleichen Rhythmus. Der Mosaizist 

hat sich bemtiht, bei der Verteilung der Farben eine gewisse Ausgewogen- 

heit im Hinblick auf die gesamte Bodenflache zu erreichen. Dies mag die 

folgende Beobachtung an den Flechtbandknoten verdeutlichen.

Obere Reihe

Aufzahlung der Flechtbandknoten von links nach rechts

1. Flechtbandknoten schwarz, ziegelrot, grau-rotlich, weiB, schwarz.

2. Flechtbandknoten schwarz, griin-grau (aufgehellt zyprisch-umbra mit 

Gelbstich), gelb (ocker mit Stich ins Indisch-Gelb), 

weiB, schwarz.

3. Flechtbandknoten schwarz, ziegelrot (blaB), gelb, weiB, schwarz.

4. Flechtbandknoten schwarz, gelb (ocker mit Stich ins Indisch-Gelb), 

helleres Gelb mit Graustich, weiB, schwarz.

Bei den weiteren sechs Flechtbandknoten wiederholt sich das Bild 

wie folgt: 5 wie 1, 6 wie 2, 7 wie 3, 8 wie 4, 9 wie 1 (5), 10 wie 2 (6).

Untere Reihe

In der unteren Reihe ist die Abfolge etwas verschoben. Unter Bei- 

behaltung der Numerierung der Flechtbandknoten in der oberen Reihe 

ergibt sich hier folgende Ordnung der Vierergruppe: 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 

2, 3. Dabei hat der dritte und siebte Flechtbandknoten (Nr. 4) eine ver- 

anderte Farbfolge, namlich schwarz, weiB (statt gelb), helleres gelb, 

gelb, schwarz. — Diese Beobachtung mag auch Anhaltspunkte geben im 

Hinblick auf das Setzverfahren.

Das weiBgrundige Mittelfeld des Hauptteiles ist achteckig und drei- 

fach eingerahmt: ein schwarzer Streifen, eine Borte weiBer, abgetreppter 

Dreiecke und schlieBlich das Muster des „laufenden Hundes“.

Fast die ganze 1,24 m breite und hohe Flache ausfiillend, ist ein 

Rennfahrer mit Viergespann dargestellt. Wie bei antiken Mosaiken 

leider oft zu beobachten ist30, war das Zentralbild beschadigt (Taf. 34). 

Zerstort waren vor allem die Leiber der mittleren beiden Pferde sowie 

die Bauchgegend und ein Teil der Brustpartie des Wagenlenkers. Immer- 

hin blieben im Bereich der Ausbruchskanten noch Ansatze von Konturen 

und Farbwerten erhalten, so daB L. Dahm anhand dieser Spuren und 

nach Analogien mit viel Einfuhlungsvermogen die Fehlstellen erganzen 

(Taf. 35) und tonen (Taf. 36 und Taf. B, unten) konnte.



Tafel B

Rennfahrer-Mosaik aus dem Palaestrabereich der Trierer Kaiserthermen.

Ausschnitte. Oben: Das Leitpferd. Unten: Der Rennfahrer Polydus
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Der Wagenlenker steht aufrecht in der Quadriga (Taf. B, unten), halt 

in der erhobenen Rechten Lorbeerkranz und Peitsche, deren Schnur herab- 

hangt, in der gesenkten Linken tragt er einen aufwarts gerichteten Palm- 

zweig. Mit den Insignien des Sieges ausgestattet, macht er seine Ehren- 

runde auf der Rennbahn, um die stiirmischen Beifallsbezeigungen seiner 

Freunde und der Wettpartei entgegenzunehmen, fur die er den Erfolg 

errungen hat. Er tragt eine rote Tunika mit langen Armeln, die ihn als 

Wagenlenker der Roten Partei (factio russata)31 ausweist. Sein Ober- 

korper und seine Arme sind zusatzlich mit blauen Binden fest umwickelt 

zum Schutz der Rippen und der Arme beim Sturz. Auf dem Kopf tragt 

er, ebenfalls als VorsichtsmaBnahme, eine helmartige Kappe, deren Kinn- 

band fest angezogen ist32.

Von dem Rennwagen, den vier Pferde ziehen, sind nur noch der 

Unterbau und die beiden Rader zu sehen. Der obere Teil mit der leicht 

gebogenen Briistung, die urspriinglich fiber die Pferde etwas herausragte, 

war zerstort und ist erganzt. Das beste Pferd wurde „immer zum linken 

AuBenpferd gemacht, da es auf dessen Schnelligkeit und Dressur bei der 

Wendung um das Ziel hauptsachlich ankam: von ihm hing die Erlangung 

des Preises ab, ihm gait daher die Aufmerksamkeit der Zuschauer fast 

ausschlieBlich"33. Es waren „Star“-Pferde, die zu hochsten Preisen ge- 

handelt wurden. Besonders begehrt waren die spanischen Ziichtungen. 

Das Leitpferd (links vom Rennfahrer aus gesehen; Taf. 34 und Taf. B, 

oben) ist schon durch seine helle Tonung von den anderen drei Pferden 

unterschieden. Es tragt eine iippige Kette mit Glockchen auf der Brust 

und ein breites Halsband, wohl eine Auszeichnung. Seine beiden Vorder- 

beine sind oberhalb der FiiBe bandagiert. Es wendet den Kopf zu den 

tibrigen Pferden, die solchen Schmuck nicht tragen. Die beiden mittleren 

schauen nach links. Das rechte AuBenpferd hat den Kopf nach auBen 

gewendet. Die drei letztgenannten Tiere haben keine Beinbandagen.

Die gesamte Szene ist in Vorderansicht wiedergegeben. Um allzu 

groBe Uberschneidung bzw. Verkiirzung der Korper zu vermeiden, hat 

der Kiinstler je zwei Pferde in halber Linksdrehung bzw. halber Rechts- 

drehung gezeigt. Infolgedessen scheinen die Zweiergruppen in entgegen- 

gesetzter Richtung auseinanderzustreben34. Uber der Bildszene, nahe am 

oberen Rand des Achtecks, steht die Inschrift POLYDVS, zweifellos der 

Name des Wagenlenkers. Durch die Peitsche, die in die Inschrift hinein- 

ragt, ist das Wort nach den ersten drei Buchstaben auseinandergeriickt. 

Der Name Polydus ist bisher nirgends belegt35. Professor de Waele, Nij

megen, vermutet darin eine Barbarisierung des haufig vorkommenden 

Namens Hippolytus, was auch inhaltlich hier passen wurde. Ich halte 

diese Erklarung fur durchaus annehmbar. In diesem Zusammenhang 

mochte ich an die Abwandlung des Personennamens Quodvultdeus erin- 

nern, der in Trier als Qodvoldeus und schlieBlich als Covoldus erscheint30.

Am unteren Bildrand steht die Inschrift COMPRESSORE. Unter
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Compressor ist der Name des Leitpferdes zu verstehen. Doch ist auch 

dieses Wort als Pferdenamen bisher nirgends begegnet36a. Das Substan- 

tiv ist abgeleitet von comprimere37 und bedeutet hier soviet wie das 

Pferd, das seine Konkurrenten zerdriickt, zerquetscht, d. h. aus dem 

Felde schlagt. Auffallend ist die Endung -e. Professor Griindel, Berlin, 

erklart38 diese Form als ablativus instrumentalis etwa in dem Sinne: 

Polydus siegt auf Compressor. Damit fande auch die Inschrift eines ande- 

ren Rennfahrermosaiks aus den Trierer Kaiserthermen39 ihre Erklarung. 

Dort steht in Verbindung mit dem Namen des Wagenlenkers VICTO

RIOUS?) der Pferdename FVLMINATORE40, wobei fulminator = Blitze- 

schleuderer hier in erweitertem Sinne wohl als das „blitzschnelle“ Pferd zu 

deuten ist.

Die beiden Namensbezeichnungen auf dem Polydus-Mosaik haben eine 

Buchstabenhohe von 4 cm.

Das Motiv des Achteck-Sterns, der das oktogonale Zentralbild einrahmt, 

diirfte aus der Webetechnik entlehnt sein. Dies tritt besonders deutlich 

in Erscheinung bei den sog. Dreifeldermosaiken, wo der Hauptteil des 

Bodens teppichartig herausgehoben ist41 gegeniiber den schlichter ver- 

zierten Randzonen. Aber schon auf dem um 260 n. Chr. datierten Victori- 

nus-Mosaik aus Trier ist die Trennung zwischen Hauptteil und Vorlage- 

Streifen verwischt. Denn dasselbe zweistreifige, kontinuierliche Flecht- 

band fabt die 3 Teile des Mosaiks zu einem Ganzen zusammen und trennt 

sie gleichzeitig voneinander42. Demgegenuber nimmt das Polydus-Mosaik, 

das aus Raumgriinden nur zweiteilig ist, eine Zwischenstellung ein. Zwar 

umgibt und trennt auch hier in gleicher Weise eine Borte — diesmal ein 

Maanderhakenband — die beiden Teile des Bodens, aber trotzdem ist das 

quadratische Hauptfeld durch einen eigenen, dreiteiligen Flechtband- 

rahmen deutlich herausgestellt. Beriicksichtigt man dazu die gestaffelte 

Rahmenornamentik des Hauptteils und der kleinen Bildfelder sowie die 

facettierten Rauten, so mbchte ich das Polydus-Mosaik auf Grund seiner 

stilistischen Eigenarten kurz nach 250 n. Chr. datieren.

Diesem Zeitansatz entspricht auch die Abfolge der Kulturschichten. 

In der Aufhohungsschicht 5 a (Abb. 3, Profit VII—VII) befindet sich Kera- 

mik aus dem 1. Jahrhundert sowie Bauschutt, in der Packlage des dariiber 

liegenden Estrichbodens (OK 140,93 m u. NN) saben Scherben aus der 

1. Halfte des 2. Jahrhunderts (s. oben S. 204 f.). In der 2. Halfte des 2. Jahr- 

hunderts n. Chr.43 mull die „Blaue“ Bauperiode aufgegeben worden sein 

und langere Zeit in ruindsem Zustand gelegen haben (s. oben S. 216). Auf 

dem Polydus-Mosaik der „Ockerfarbenen“ Bauperiode wurde eine kleine 

Bronzemiinze gefunden, die etwa in die Zeit zwischen 270 und 280 n. Chr. 

gehort (s. oben S. 206). Unter dem Scherbenmaterial der Schicht 8 (Abb. 3, 

Profit VII—VII) befand sich Keramik aus der 1. Halfte des 4. Jahrhunderts.

Stilistisch steht dem Polydus-Mosaik am nachsten ein Fragment, das 

1909 in der Kuhnenstrabe zu Trier44, nicht weit von den Kaiserthermen
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gefunden wurde. Auch hier nimmt ein aus zwei verschrankten Flecht- 

bandquadraten gebildeter Achteck-Stern in gleicher Weise den quadra- 

tischen Hauptteil des Bodens ein. AuBer den Dreiecken sind nun auch die 

Rauten auBerhalb des Achteck-Sterns mit kleinen Bildern ausgefiillt. In 

einem Dreieck sieht man noch einen mit Trauben gefiillten Korb, in zwei 

Rauten sitzt jeweils auf einem Zweig ein Vogel, der dem Vogel in der 

benachbarten Raute zugekehrt ist. Parlasca setzt das Fragment etwa um 

230—235 n. Chr. — Krencker fand in den Kaiserthermen, und zwar unter 

dem Appellplatz der (inzwischen zerstorten) Agnetenkaserne Reste eines 

Mosaikbodens45, von dessen Hauptteil noch das dreiteilige Flechtband- 

quadrat der Umrahmung zu erkennen war. Dem Boden ist ein Streifen 

mit einer Reihe von zehn Flechtbandknoten in genau derselben Art vor- 

gelagert wie auf unserem Polydus-Mosaik. Dieses Mosaik, von dem bei 

den jiingsten Grabungen nur noch geringe Spuren vorhanden waren, ge- 

hort in die „Ockerfarbene“ Bauperiode und kommt damit der Datierung 

Parlascas sehr nahe4G, der es dem zweiten Viertel des 3. Jahrhunderts 

zuweist. Die mehrfache Umrahmung des ganzen Mosaikhauptteils sowie 

auch der einzelnen Bildfelder, Dreiecke und Rauten ist charakteristisch 

fur jene Zeit47. Parlasca48 betont, dab die facettierten Rauten (Rauten- 

felder mit Zickzackband) des Polydus-Mosaiks „auf deutschem Boden sehr 

selten und offensichtlich zeitgebunden“ sind. Sie begegnen noch auf dem 

Nenniger Boden und dem Trierer Victorinus-Mosaik49.

Thematisch gehort der Polydus-Boden zur Gruppe der Rennfahrer- 

Mosaiken, die in Trier mehrfach vorkommen. Ein zweites Rennfahrer- 

Mosaik wurde 1918 nur rd. 33 m siidlich vom Polydus-Boden gefunden. 

Es lag unter der alten Gervasiuskirche, ebenfalls im Palastra-Bereich der 

Kaiserthermen50. Krencker-Kriiger54 datieren das Mosaik um oder vor 

200 n. Chr. Parlasca52 halt es jedoch fur moglich, daB das Mosaik auch 

junger sein kann. Wahrend der Ausgrabungen 1964/65 wurde die Fund- 

stelle erneut und in groBer Flachenabdeckung untersucht. Dabei kamen 

weitere Fragmente des von Krencker beobachteten Mosaiks zutage. Die 

im Gange befindliche Aufarbeitung der Grabungsfunde laBt auch fur die 

Datierung dieses Mosaiks neue Aufschliisse erwarten.

Ein drittes Mosaik mit Rennfahrern wurde 1895 hinter dem Landes- 

museum gefunden33. Es liegt nur rd. 260 m nord-ostlich vom Rennfahrer- 

Mosaik unter der alten Gervasiuskirche.

Darstellungen von Circusrennen sind in der rbmischen Kunst ein sehr 

beliebtes und weit verbreitetes Thema. Dennoch sind ihre Funddichte 

und ihr bisher alleiniges Vorkommen im Ostviertel der Stadt Trier auf- 

fallend34. Die literarische Uberlieferung bezeugt fur Trier einen Circus55. 

Damit drangt sich die Frage auf, wo sich dieser Circus befunden hat. 

W. von Massow56 verlegt ihn mit iiberzeugenden Griinden in den Ostteil 

der Stadt, nordlich an das Amphitheater anschlieBend und in Siid-West-, 

Nord-Ost-Richtung von der HermesstraBe bis zur AgritiusstraBe laufend.
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Seine beiden Langsseiten lagen dementsprechend in Fluchtlinie der 

Helenen- und EgbertstraBe. Mit dieser Lokalisierung des Circus riicken wir 

aber in nachste Nachbarschaft der drei Rennfahrer-Mosaiken. Vielleicht 

kbnnte bier ein Zusammenhang bestehen. Ich denke z. B. an Wohnhauser 

beriihmter Wagenlenker, die bis zu Direktoren der Renngesellschaften 

(domini factionum) emporsteigen konnten57. Diese Gesellschaften (Renn- 

vereine) bestanden aus einem Gremium „von Kapitalisten und Besitzern 

groBer Sklavenfamilien und Gestiite". Sie sorgten fiir die Gestellung der 

Wagenlenker, der Rennpferde, geschulten Personals und fiir die Lieferung 

sonstiger Ausriistungen. In der Nahe des Circus werden auch die Wett- 

biiros ihren Sitz gehabt haben. Die Treverer waren als hervorragende 

Pferdeziichter und tiichtiges Reitervolk weithin bekannt. So werden sie 

gewiB auch begeisterte Anhanger der Wagenrennen im Trierer Circus 

gewesen sein.

Das Peristyl-Haus war im Laufe von zwei Jahrhunderten mancherlei 

Veranderungen ausgesetzt. Wahrend die noch erhaltenen Wandmalereien 

ausschlieBlich dem 3. Viertel des 1. Jahrhunderts n. Chr. angehbren, ist 

der Mosaikboden in die Zeit kurz nach der Mitte des 3. Jahrhunderts zu 

datieren. Aus dem groBen Komplex der Trierer Kaiserthermengrabung 

ist hier nur ein Teilproblem herausgegriffen, dem aber um so mehr Be- 

deutung zukommt, als mit seiner Lbsung wichtige Anhaltspunkte ge- 

wonnen werden fiir die Zusammengehbrigkeit und Datierung zahlreicher 

Mauerrudimente im West- und Nordfliigel der Kaiserthermen. AuBerdem 

gewinnen wir neue Erkenntnisse fiber die Topographie, Besiedlungsinten- 

sitat und die Kontinuitat Triers im 1.—4. Jahrhundert.

Bergung und Konservierung der romischen Wandmalereien 

aus der Trierer Kaiserthermengrabung 1962

Von R o 1 f W i h r

Die internationale Fachliteratur befaBt sich des bfteren mit der Ber

gung und Konservierung echter Fresken. Seltener findet man Verbffent- 

lichungen, die sich mit den Konservierungsfragen der sog. Secco-Malerei 

und noch seltener solche, die sich mit denen der typischen romischen Wand- 

malerei befassen, wie wir sie aus Pompeji kennen. Diese ist zwar „al 

fresco", d. h. „auf den frischen Putz" gemalt, doch finden wir iiberall 

tierischen Lehn als Bindemittel, was wiederum ein Charakteristikum nicht 

der echten Fresco-, sondern der Secco-Malerei darstellt, die allerdings — 

wie schon ihr Name sagt — auf trockenen Wandputz aufgemalt wird. 

Die romische Wandmalerei nimmt also eine Mittelstellung zwischen bei

den ein, und wir haben es nach Klinkert58 mit einer Leim-Kalk-Malerei
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zu tun, deren Glanz nicht durch Wachse und Fette, sondern — wie Vitruv59 

berichtet —• durch einfaches Polieren mit der „WeiBe des Marmors" (das 

ist feiner Marmorstaub) erzielt wurde. 1st jedoch die — meist italienische 

— Fachliteratur zur Bergung und Konservierung solcher Leim-Kalk- 

Malereien schon recht selten, so schweigt sie sich uber einen Punkt, der 

in unseren geographischen Breiten jedoch eine groBe Rolle spielt, fast vbllig 

aus: namlich uber zu treffende MaBnahmen in jenen Fallen, in denen 

eine zu bergende Wandmalerei erdfeucht ist. Dieses ist jedoch nordlich 

der Alpen immer der Fall und nur in den seltensten Fallen kann man, wie 

etwa in Italien, mit ihrer Bergung warten, bis die Sonne sie ausgetrocknet 

hat. Da jedoch kein Leim bekannt ist, weder naturlicher noch synthetischer 

Art, der auf feuchten bis nassen Griinden geniigend haftet, war die Be- 

seitigung der Feuchtigkeit in der bemalten Wand zunachst das Problem 

Nr. 1. Doch selbst bei guter Trocknung der Oberflache muBte damit ge- 

rechnet werden, daB die Feuchtigkeit aus der Wand sehr bald nachziehen 

und den bis dahin ausschlieBlich verwendeten tierischen Leim wieder 

aufweichen wurde, ehe dieser einen geniigenden Grad an Festigkeit er- 

reicht und eine Abnahme von der Wand gestattet hatte. Das Problem Nr. 2 

war also die Verwendung eines sicher klebenden Leimes, dem die even- 

tuell nachdringende Feuchtigkeit nichts oder nur relativ wenig anhaben 

konnte.

Diese Schwierigkeiten bildeten noch vor einigen Jahren ein fast unlds- 

bares Problem, und man behalf sich in der Weise, daB man eine zu ber

gende bemalte Wand auf der Bildseite mit Papier oder Stoff bespannte, 

mit Gips einkapselte, dann die ganze Mauer hinter dem die Malerei tra- 

genden Putz abtrug, so daB schlieBlich nur dieser als dunne Wand stehen 

blieb. Seine Riickseite sicherte man endlich ebenfalls durch armierten Gips 

und konnte dann das ganze, mehrere Zentner schwere Stuck abtranspor- 

tieren. In der Werkstatte erfuhr es dann nach Austrocknen, mehrmaligem 

Drehen und eventueller Abklebung seine weitere Bearbeitung und Konser

vierung.

Auf der Suche nach einem modernen, zweckmaBigeren Verfahren 

stieBen wir00 auf dieselben Schwierigkeiten wie unsere Vorganger: den 

hygroskopischen, feuchtigkeitsempfindlichen tierischen Leim und die groBe 

Erdfeuchtigkeit.

Nach einer langen Versuchsreihe fanden wir schlieBlich einen Polyvi- 

nylacetatklebstoff61, der alle Voraussetzungen zu erftillen schien. Er war 

farblos, resistent gegen Feuchtigkeit, hatte eine geniigend groBe Klebe- 

fahigkeit und war auch leicht wieder losbar. Bedenken wegen seiner Ver- 

wandtschaft zu den als Bindemittel fur die Bettungsmasse verwendeten 

Polyvinylacetat-Dispersionen62 wurden bald gegenstandslos, als die Beob- 

achtung gemacht wurde, daB die als Klebemittel verwendete Type sich in 

bestimmten Losungsmitteln wesentlich leichter loste als die zur Bettungs

masse verwendeten Dispersionen. Die Frage der Trocknung wurde endlich
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durch drei Infrarot-Flachenstrahler (Dunkelstrahler)83 gelost, die auf von 

uns zu diesem Zweck konstruierten Standern befestigt und je nach Grbbe 

der zu bergenden Wandflache neben- oder tibereinander montiert werden 

kbnnen. Jeder Str abler nimmt 3 kw/h auf. Durch Veranderung der Ab- 

stande zwischen Warmequellen und Objekt kann die Strahlungswarme 

weitgehend geregelt werden.

Die Freilegung eines rund 10 m langen bemalten Wandsockels (s. o. 

S. 194 ff. u. Taf. 23) im Bereich der Trierer Kaiserthermen gab uns Gelegen- 

heit, bei der Bergung und Konservierung der Wandmalerei diese neuen 

Bergungsmoglichkeiten anzuwenden. Der Arbeitsvorgang spielte sich 

folgendermaben ab:

Nach etwa 10- bis 12stiindiger Infrarotbeheizung unmittelbar an der 

Fundstelle war die Wandflache so weit getrocknet, dab mit ihrer Uber- 

klebung begonnen werden konnte (Taf. 37). Diese wurde zonenweise mit 

der Polyvinylacetat-Type „Mowilith 35/73 ca. 60 % in Lbsung" durch- 

gefiihrt und auf den noch weichen Klebstoff ein Baumwollgewebe (Nessel) 

faltenfrei aufgezogen. Das Gewebe darf von nicht zu dichter Qualitat sein, 

um eine mbglichst innige Verbindung mit dem Klebemittel zu erreichen. 

Die zu iiberklebende Wandflache war dabei stets noch handwarm. Das 

Gewebe sollte so bemessen sein, dab es am oberen Ende der Malerei etwa 

10 cm tibersteht, weil hier nach beendeter Klebung eine Leiste angenagelt 

werden mub, welche stark genug sein soil, die schlieblich von der Mauer 

vbllig gelbste Wand zu tragen. (Bei unseren Stiicken von ca. 80 cm Breite 

und 200 cm Lange geniigte eine Leiste von 2X5 cm.) Sie sollte auberdem 

seitlich uber die iiberklebte Malflache hinausragen und wird hier durch 

schrag gestellte Holzer unterbaut.

Nach zweisttindiger Trocknung kann das Losen der Malerei bzw. des be

malten Putzes von der Mauer erfolgen. Man versucht dabei entweder, die 

oberste Putzschicht von den anderen, tieferliegenden, zu Ibsen, oder man 

trennt mittels langer Eisen — stets von unten beginnend — den Putz in 

seiner Gesamtstarke von der Wand. Man wird dabei stets den Weg wahlen, 

der den sichersten Erfolg verspricht. Eine bestimmte Forderung ist nicht 

zu erstellen, es sei denn die, mbglichst die ganze Farbschicht unversehrt 

auf das Leinen zu bekommen, sei es mit oder ohne Putzmbrtel. Der kri- 

tischste Augenblick der ganzen Bergung ist der, in dem plbtzlich das ge- 

samte Gewicht der Wand am Leinen bzw. der daran befestigten Leiste 

hangt. Bei grbberen Wandflachen ist das Gewebe durch eine zweite Schicht 

zu verstarken, um sein Reiben zu verhindern. Der Ab transport erfolg t 

senkrecht hangend oder auf der Bildflache liegend auf einer entsprechen- 

den Unterlage.

In der Werkstatte setzt dann die eigentliche Konservierung ein. Hier- 

zu wird zunachst auf den Riickseiten der Bilder mit Raspeln, Hammern, 

Meibeln u. ahnlichem der Mbrtel bis auf die letzte, etwa 1 bis 2 mm starke, 

stets etwas hellere und feinere Putzschicht abgetragen. Diese mub auf jeden
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Fall erhalten bleiben, weil ohne sie die Wand von ihrem Originalcharakter 

einbiiBen wurde.

Der nachste Arbeitsgang besteht in der Neufassung der auf diese Weise 

diinn gearbeiteten Malerei. Wir entschieden uns schlieBlich nach langen 

Versuchen und Beobachtungen zu einem Mbrtel auf Polyvinylacetatbasis, 

nachdem wir feststellten, dab eine unter Umstanden zu befiirchtende 

Dunkelung des synthetischen Mbrtels ohne EinfluB auf die Farbschicht 

blieb, da fur diese ja noch die belassene diinne Putzschicht bestimmend 

bleibt.

Wir mischten nun zunachst drei Teile Mowilith D mit einem Teil Mowi- 

lith D 025, gaben 4 Teile Wasser zu und stricken damit sorgfaltig die Riick- 

seiten der zu fassenden Putzflachen ein. Dann wurde soviet von einer 

Mischung aus 1 Teil FluBsand und 2 Teilen Kalksteinmehl zugefiigt, 

bis wir eine streichfahige Masse erhielten, die sich — ohne zu laufen — 

auf die Riickseiten der Malerei in einer Dicke von 2 bis 3 mm gut auf- 

spachteln lieB (Abb. 6, links). Ein starkes Nesselgewebe gibt der neuen 

Bettungsmasse eine erhbhte Festigkeit und verhindert die Bruchgefahr 

wesentlich (Abb. 6, rechts). Nach 3 bis 4 Tagen ist die Masse ausgehartet 

und das Bild kann gedreht werden. Nun muB die Lbsung des von der Ber- 

gung herriihrenden Nesseltuches erfolgen. Dieses geschieht, indem man 

das Gewebe einmal mit Methylglycolacetat04 einstreicht und mit einer 

Polyaethylenfolie abdeckt. Nach etwa 20 Minuten kann man — wenn der 

Auftrag des Lbsungsmittels satt genug war — das Nesseltuch miihelos 

von der Bildflache abziehen, ohne die originale Farbschicht auch nur im 

geringsten zu gefahrden, da das Klebemittel seine Klebekraft vollig ver- 

liert und in der Bildflache versinkt, ohne dort eine Veranderung des Farb- 

wertes hervorzurufen, sondern diese nur intensiviert. Eventueller Glanz 

kann leicht durch das Lbsungsmittel entfernt werden. Nach einigen Tagen 

wird die Farbschicht Ibsungsmittelfrei sein und man kann das Stuck 

drehen, von hinten durch einen Keilrahmen aus Holz oder einen Metall- 

rahmen verstarken und dann evtl. notwendig erscheinende Restaurierungs- 

arbeiten ausfiihren (Taf. 27—29).

Wir Ibsten im Laufe des Jahres 1962 im Zuge der Kaiserthermen- 

grabung etwa 20 laufende Meter rbmischer Wandmalereien und konnten 

nach einiger Erfahrung tatsachlich verlustlos arbeiten.

Eine weitere Aufgabe sei noch am Rande erwahnt. Sie bestand in der 

Konservierung stark beschadigter, in Sturzlage liegender Wandmalerei- 

bruchstucke (Abb. 7 u. Taf. 26). Im Prinzip wurde diese Arbeit wie oben 

bewaltigt, indem zunachst — nach dem mechanischen Aufsammeln der 

Teile — diese zu mbglichst groBen Stricken zusammengesetzt und abgeklebt 

wurden. Nach dem Abarbeiten des oft 4,5 cm dicken Wandputzes und Neu- 

fassen in Mowilith-Mbrtel wurden die Einzelstiicke auf groBen PreBplatten 

in einer Weise zusammengebaut, die es erlaubt, jederzeit noch Korrekturen 

oder Erganzungen vorzunehmen, falls bei weiterem Fortgang der Arbeit
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Abb. 7. Peristylhaus im Bereich der Trierer Kaiserthermen. Wandmalerei-Bruchstiicke 

ostlich von Mauer 154, u. a. schwarzes Pilasterfeld mit Schirmkandelaber-Motiv

andere, dazugehorende Fragmente gefunden werden sollten. Es zeigte 

sich dabei, dab die 2,70 m hohe und etwa 3,70 m breite Wand sehr wahr- 

scheinlich zu der im Ableimverfahren geborgenen schwarzen Sockelzone 

mit Reihern gehbrt. Eine zeichnerische Rekonstruktion von L. Dahm ver- 

deutlicht den Aufbau der gesamten Wand (Taf. 30).

Eine eingehendere Darstellung, als sie im Rahmen dieser Zeitschrift 

mbglich ist, erfolgt an anderem Orte.

Bergung, Konservierung und Restaurierung 

des Trierer Polydus-Mosaiks

Von LambertDahm und RolfWihr

Die stets vorhandene und immer wieder nachsteigende Bodenfeuchtig- 

keit bereitet nicht nur der Bergung von Wandmalereien, sondern auch 

der Hebung von Mosaikbbden grofite Schwierigkeiten. Die Feuchtigkeit 

verhindert oder verzogert zumindest eine Abbindung des zur Bergung

15“
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verwendeten Leimes, mag es sich dabei um tierischen oder synthetischen 

Leim handeln. Gerade letzterer scheint nach unseren jungsten Erfahrun- 

gen —■ so sehr er sich bei der Abnahme von Wandmalereien bewahrt — 

bei der Bergung feuchtigkeitsgefahrdeter Mosaiken gegeniiber dem 

tierischen Leim keine allzugroBen Vorteile aufzuweisen. Bei der Hebung 

absolut trockener Boden ist seine Einsatzfahigkeit allerdings unbestritten.

In jedem Faile muB bei der Bergung antiker Mosaiken nach deren 

Reinigung (Taf. 24) — genau wie bei den Wandmalereien — eine intensive 

Trocknung erfolgen. Diese erzielt man entweder durch entsprechend dimen- 

sionierte Infrarotlampen oder durch vorsichtiges Abbrennen der zu 

trocknenden Boden mit Propangas oder Acetylengas-Sauerstoffgemischen. 

Da unser Mosaik verhaltnismaBig trocken lag und die aufsteigende Boden- 

feuchtigkeit durch starke Stickung und einen sehr dichten, harten Estrich 

nur gering war, geniigte eine Trocknung des Bodens mittels eines Propan- 

gasbrenners (Taf. 38).

Vorher wurde der Gesamtboden genau nach Hebeplan mit Kreide in 

fiinfzehn handliche Felder aufgeteilt, die dann im Plattenverfahren 

einzeln gehoben werden sollten65. Nach ihrer Trocknung und Erwarmung 

in oben beschriebener Weise wurde heiBer Knochenleim aufgestrichen und 

ein Baumwollgewebe mittlerer Starke (Nessel) aufgezogen und mit 

Biirsten festgeklopft (Taf. 38). Waren etwa drei oder vier Einzelfelder 

abgeklebt, konnte deren erstes gehoben werden. Dies erfolgte mit langen, 

diinnen, aber breiten MeiBeln, die langsam unter die Mosaiksteine bzw. 

zwischen die einzelnen Estrichschichten hineingetrieben wurden und so 

das iiberklebte Mosaik vom Untergrund trennten. Von den angrenzenden, 

bereits iiberklebten Mosaikteilen erfolgte eine leichte Trennung durch 

Nachgehen der betreffenden Fugen mittels scharfem MeiBel. Bei der spate- 

ren Hebung laBt sich an diesen Stellen der Verlust einiger Steinchen nicht 

vermeiden, doch kbnnen diese —■ weil es sich dabei meist um schwarze oder 

weiBe Steinchen handelt — jederzeit leicht wieder erganzt werden. Schlim- 

mer ware es bei figiirlichen Darstellungen gewesen, die man jedoch stets 

versucht im ganzen zu heben oder, wenn dies unmbglich sein sollte, nach 

einem anderen, dem Rollverfahren.

In unserem Faile wurden nun durch Losen mittels oben erwahnter 

langer MeiBel nacheinander alle fiinfzehn Teile des Bodens vom Unter

grund getrennt, auf Novopanplatten gezogen, gedreht und — mit der Bild- 

flache nach unten liegend — in die Museumswerkstatten transportiert.

Dort begann der zweite Arbeitsgang, das Diinnarbeiten der Einzelteile 

mit Hammer und MeiBel. So wurden schlieBlich die Riickseiten der Mosaik- 

steinchen vdllig freigelegt und darauf die neue Bettungsmasse aufge- 

bracht. Die Bettungsmasse bestand aus der Polyvinylacetatdispersion 

„Mowilith D“, der die gleiche Menge Wassers und soviel FluBsand zu- 

gesetzt wurde, bis eine streichfahige Masse erzielt war. Diese wurde in 

etwa 2 cm Starke auf die Riickseiten der Mosaiken aufgetragen und als
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Stiitze ein Rupfengewebe mit eingebunden. Nach etwa 3 Wochen Trock- 

nungszeit war die Bettungsmasse erhartet, und das von der Bergung her- 

ruhrende Gewebe konnte mittels heiBen Wassers abgelost werden. Dabei 

zeigte es sich, daB die Bettung — bedingt durch die Wasseraufnahme — 

eine betrachtliche Wiedererweichung erfuhr, weshalb man die Stiicke 

nach dem Ablbsen des Nesselstoffes ruhig liegen lassen muBte, bis diese 

wieder erhartet waren. Die Wiedererhartung erfolgte aber innerhalb 

weniger Tage. Wir fanden es deshalb zweckmaBig, im Wiederholungsfall 

statt des Rupfengewebes, das wahrend des Wiederlbsevorganges das Was

ser einsaugt, ein Gias- oder auch Metallgewebe einzubinden, welch letz- 

teres jedoch verzinkt sein muB, da sonst die Gefahr des Durchrostens 

besteht.

Nach dem Ausharten der Bettungsmasse sind die so gefaBten Mosaik- 

teile nicht so dick und schwer wie in Zement gefaBte Teile gleicher GrbBe, 

konnen leichter bearbeitet werden und sind endlich nicht so starr wie jene, 

sondern bleiben immer etwas elastisch — ohne direkt biegsam zu sein — 

und sind damit wesentlich bruchfester als reine Zementfassungen gleicher 

Starke, von Gipsfassungen ganz zu schweigen. Diese Elastizitat macht 

sich iiberall da giinstig bemerkbar, wo solche Boden wieder verlegt oder 

— wie in unserem Faile —• an der Wand senkrecht montiert werden 

miissen. Nach einer kurzzeitigen Horizontalverlegung des Bodens im 

Rahmen der Ausstellung „Zwei Jahre Trierer Kaiserthermengrabung“ 

(Sommer 1963) erfolgte dessen endgultige Vertikalmontage in einem 

Ausstellungssaal des Rheinischen Landesmuseums Trier. Dabei wurden 

die einzelnen Flatten des Mosaiks an bestimmten Stellen mit einem Widia- 

Bohrer durchbohrt und mit Hilfe metallener Spreizdiibel unter Wahrung 

eines Abstandes von 2 cm zur Wand einfach in diese angeschraubt (Taf. 33). 

So konnen sie jederzeit wieder gelbst werden, ohne irgendwelche Be- 

schadigungen befiirchten zu mussen. Die sehr schnelle und auBerst sichere 

Montage gelang dank des Mowilith-Mortels in der bemerkenswerten Zeit 

von 4 Tagen.

Wie bei der Mehrzahl der rbmischen MosaikfuBbbden war auch bei 

diesem Stuck die Bildmitte zerstort (Taf. 34), ebenso einige Rand- und 

Ornamentteile, hauptsachlich uber dem Mittelbild (Taf. 32).

Fur uns gait es nun, unter den bekannten Erganzungsarten die fur 

dieses Stuck geeignete herauszufinden. Die grundsatzliche Frage, ein 

Mosaik iiberhaupt zu erganzen, wurde in den letzten zwei Jahrzehnten 

im Landesmuseum Trier jeweils vom Grad der Zerstbrung der einzelnen 

Mosaiken abhangig gemacht. Ein Mosaikboden, sei er aus figiirlichen Dar- 

stellungen oder Ornamenten komponiert, bildet stets eine kiinstlerische 

Einheit, die in ihren Proportionen auf die jeweilige GrbBe des antiken 

Raumes eingestimmt war. Wenn die Art der Schaden es zulaBt, sollte 

versucht werden, diese Einheit wieder herzustellen. Ein Mosaikfragment
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vermag hochstens dem geiibten Auge des Fachmannes eine Vorstellung 

seiner urspriinglichen Komposition zu bieten.

Die Erganzung von Rand- und Ornamentteilen bietet beim 

heutigen Stand der Konservierungs- und Restaurierungstechnik kaum 

noch Schwierigkeiten. Hier ist lediglich die entsprechende Erganzungs- 

art zu wahlen. Eine der bewahrtesten ist dabei das AbguBverfahren, das 

auch in unserem Fall zur Anwendung kam.

Zunachst wurden entsprechende, vorhandene Teile des Mosaiks in 

einer vorvulkanisierten, verstreckten Natur-Kautschuk-Milch66 abgeformt, 

in Gips ausgegossen und diese Abgiisse an die Fehlstellen eingesetzt. Wo 

die Arbeitstiefe zur Erganzung der Fehlstellen nach diesem Platten-GieB- 

Verfahren nicht ausreichte, wurde dieses etwas abgewandelt, indem die 

noch leere Kautschukform zunachst genau an die Fehlstellen angepaBt, 

dann mit Gips gefiillt und unter schnellem Drehen wieder in die vorher 

festgelegte und markierte Lage gebracht wurde (BlindguBverfahren). 

Nach dem Erharten des Gipses wurde dann lediglich die Kautschukhaut 

abgezogen, die Erganzung saB fest und ohne Fugen im Original und 

brauchte nur in wenigen Fallen an den Ubergangen zu diesem noch etwas 

nachgearbeitet zu werden.

Wir wenden in Trier dieses Verfahren uberall dort an, wo ein Boden 

nicht begangen werden soil, well der Gips fiir ein Begehen zu weich ist. 

Die Vorteile dieses Verfahrens sind iiberzeugend. Abgesehen davon, daB 

sich Gips besser als jedes andere Material bearbeiten laBt, ergibt sich z. B. 

gegeniiber einem Nachsetzen in Natursteinen eine sehr groBe Zeiterspar- 

nis, was bei dem Umfang dieser Arbeiten nicht iibersehen werden darf. 

Dariiber hinaus entfallen die nicht zu unterschatzenden Schwierigkeiten 

der Steinbeschaffung. Die Erganzung kann farblich vbllig ans Original 

angeglichen werden und ist trotzdem als solche jederzeit erkennbar. Das 

Abdruckverfahren hat den Vorteil, daB der Gesamtcharakter des Bodens 

erhalten bleibt. SteingroBe, Setzart sowie die zufallige Lebendigkeit blei- 

ben gewahrt, was bei freier Nacharbeit nur schwer zu erreichen ist. Die 

Erfahrung der letzten Jahrzehnte hat allerdings gezeigt, daB diese Technik 

nicht einfach aus Rezepturen und Arbeitsbeschreibungen zu entnehmen 

ist, sondern eine sehr gewissenhafte Einarbeitung verlangt und, soweit 

sie die Farben betrifft, ein absolutes Beurteilungsvermbgen wie auch 

griindliche Kenntnisse der Farbenlehre voraussetzt.

Wesentlich schwieriger gestaltete sich die Behandlung des Mittel- 

bildes. AbguBtechnik war hier nicht moglich, da sie nur bei symmetrisch 

aufgeteilten Mosaikteilen anwendbar ist, nicht aber bei figiirlichen Dar- 

stellungen. Die Zerstbrung bei unserem Bild lag genau in der Figuren- 

gruppe, jedoch boten die reichlichen Anhaltspunkte die Mbglichkeit einer 

genauen Rekonstruktion. Als Erganzungsart wurde hierbei die Ritztechnik 

gewahlt, wobei im einzelnen wie folgt verfahren wurde:

Zunachst ist die Fehlstelle bis auf die Oberflachenhbhe mit Gips ge-
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schlossen worden (Taf. 34). Hierauf erfolgte nun die saubere Heraus- 

arbeitung der Originalrander, damit auch der kleinste Originalstein ge- 

sichert blieb, denn oft reicht ein solcher aus, noch Bildgrenzen oder einen 

Wechsel der Farben festzustellen. Nach eingehendem Studium der Thema- 

tik unter Hinzuziehung entsprechender Parallelen, der Setztechnik usw. 

ist ein kiinstlerischer Entwurf gefertigt worden. Dabei waren zwei, bei 

der Mosaikrekonstruktion auBerst wichtige Faktoren zu beriicksichtigen. 

Einmal der rein lineare und formale Entwurf, der die Steinstrukturen der 

Originalteile genauestens aufzunehmen hatte, zum zweiten der farbige 

Entwurf. Nach dem Ubertragen der Zeichnung auf die Gipsflache wurden 

die Steinfugen in den Gips geschnitten, sogenannte Ritztechnik. Dieses 

Schneiden oder Ritzen ist die eigentlich entscheidende Arbeit; denn es 

muB bereits in Farben gedacht werden, obwohl der Gips noch weiB ist 

(Taf. 35). Diese Arbeit erfordert umfangreiche Erfahrung, absolute Be- 

herrschung der Mosaiktechniken und nicht zuletzt ein hohes MaB an 

ktinstlerischem Einfiihlungsvermogen.

Nach dem Beenden der Ritzarbeit kam die Farbfassung. Sie wurde, 

wie auch bei den Randstiicken, in Mussini-Olfarben ausgefiihrt, nachdem 

vorher der stark saugende Gips mit Schellack abgeschlossen wurde.

UnerlaBlich vor jeder Farbtonung ist eine griindliche Reinigung des 

Originals, damit auch die tatsachlichen Farben der Originalsteine aufge- 

nommen werden kbnnen. Sinterungen, wie sie bei unserem Mosaik zum 

Teil sehr stark auflagen, sollten, wenn nicht anders moglich, durch ein 

femes Schleifradchen entfernt werden, ohne jedoch die Steinoberflache 

zu beschadigen. Auch hierbei ist entsprechende Erfahrung Voraussetzung. 

Nach der Sauberung wurde unser Mosaik mit einem diinnen Lack iiber- 

zogen, der den Steinen ihre Leuchtkraft wiedergab.

Unsere Farberganzung wurde genau den Steinfarben angepaBt und dem 

Wechsel im Original entsprechend variiert (Taf. 36 u. Taf. B). Die Fugen 

wurden mit einem, dem romischen Mortel des Originals entsprechenden 

Farbton ausgelegt. Nach dem Abtrocknen der Farben trennten wir Original 

und Erganzung durch eine feme helle Linie, so daB jederzeit eine Unter- 

scheidung moglich ist. Zum SchluB wurde der gesamte Boden mit einem 

farblosen Lack iiberzogen. Wir verwenden seit geraumer Zeit Ducolux- 

Lack67. Versuche mit anderen Materialien laufen.

Eine weitere Mbglichkeit, die Erganzungen sichtbar zu machen, ist das 

Absetzen der Farben. In diesem Faile wird die gesamte Farbgebung der 

erganzten Flache um eine Farbstufe heller gehalten. Diese Art wird von 

uns abgelehnt, weil sie nicht dem kiinstlerischen Empfinden entspricht 

und letztlich eine aufgehellte Erganzung die Bildgeschlossenheit wieder 

zerreiBt, also wiederum das bewirkt, was durch die Erganzung vermieden 

werden soil.
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Von einer Erganzung in Mosaiksteinen ist bei figiirlichen Darstellungen 

entschieden abzuraten, da hier eine Unterscheidung zwischen Alt und Neu 

bei guter Arbeit unmoglich ist. Gelegentliche Erganzungen von Ornamen- 

ten, Hintergriinden und Flechtbandern ist in einzelnen Fallen angeraten. 

Diese Probleme vollig auszudeuten, soil Aufgabe einer umfassenden 

Niederschrift der Verfasser im Rahmen einer Publikation der Arbeits- 

gemeinschaft des technischen Museumspersonals (ATM) sein.
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Pompeji (1962) 99 ff.
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schicht, etwa 0,10—0,12 m stark, befinden sich die vielen Buntputzreste, die oben 

besprochen wurden.

25 Cambodunum Forschung 1953 — I, 101 f. und Taf. 32—33.
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Rbmische Wandmalereien in Augsburg (1956) 18 ff. 27 ff. mit Taf. 1 und 11.

27 Zu den Oval- und Rautenmotiven der Marmorimitation vgl. C. Praschniker — 

A. Kenner a. a. O. 16 f. Abb. 7—9 und S. 182. — H. Kenner, Carinthia (I) 140, 1950, 153 f.

28 Parlasca a. a. O. 15 f. und Taf. 20, 4.

29 Ders., Neues zur Chronologie der romischen Mosaiken in Deutschland; Collogues 

internationaux du C.N.R.S.: La Mosai'que greco-romaine (Paris 1963) 80.
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das Monnus-Mosaik und das neu gefundene Bacchische Mosaik von der Fausenburg 
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(Goldenen) und die Purpurfarbenen (L. Friedlaender, Darstellungen aus der Sitten- 

geschichte Roms II19 [1922] 34).

32 Unter den vielen Parallelen sei hier das Zirkusmosaik aus dem groBen Saal 

in Piazza Armerina angefiihrt. G. V. Gentili, Die Villa Erculia in Piazza Armerina, 

Farbtafeln VII—XIII. Vgl. auch ein Mosaik mit triumphierendem Wagenlenker aus 

Thurbubo Maius (Tunesien). Katalog „Rom in Karthago" der Ausstellung des Rbmisch- 

Germanischen Museums der Stadt Kdln (1964) 40 Nr. 23.

33 L. Friedlaender a. a. O. 32.

34 Die gleiche Art der Darstellung findet sich auf einem im Amphitheater zu Trier 

gefundenen Kontorniaten, der mit Silber ausgelegt ist und auf der Vorderseite die 

Inschrift Porfur(ius), auf der Riickseite Purfyr(ius?) und Fontanus tragt. P. Steiner, 

Saalburg-Jahrbuch IX, 1939, 40 u. Taf. 20, 3; vgl. auch Taf. 21, 24. Hierzu W. von 

Massow, TrZs. 18, 1949, 157 f.

35 Was mir Prof. Griindel, Berlin, brieflich freundlicherweise bestatigte.

30 H. Eiden, TrZs. 19, 1950, 63 mit Anm. 29.

36a Zu den Namen von Rennpferden s. J. M. C. Toynbee, Beasts and their names 

in the Roman empire; Papers of the British School in Rome XVI, 1948, 24 ff. — Vgl. 

neuerdings auch die Liste von Pferdenamen bei J. W. Salomonson, La mosai'que aux 

chevaux de 1’antiquarium de Carthage (1965) 81—89.

37 K. E. Georges, Ausfiihrliches Lateinisch-Deutsches Handworterbuch9 (1951) s. v.

38 Briefliche Auskunft, fur die herzlich gedankt sei.

39 D. Krencker-E. Kruger, Die Trierer Kaiserthermen I (1929) 40 f. Abb. 53, 56—58.

40 M. Bos, BJb. 155—156, 1955/56, 180.

41 Parlasca Die romischen Mosaiken in Deutschland 33. 78.

42 Parlasca a. a. O. 122

43 In Schicht 7 fand sich ein Sesterz des Antoninus Pius aus dem Jahre 145 n. Chr. 

(s. oben S. 205).

44 Parlasca a. a. O. 34 und 79. Taf. 6, 1 und 35, 4.

45 Krencker-Kriiger a. a. O. 32 ff. Abb. 39. 43.

46 Parlasca a. a. O. 34 und Taf. 2, 6.

47 Hierhin gehdren z. B. auch das Siemens’sche Mosaik von der NeustraBe 2 und 

das Musenmosaik von der NeustraBe 42 in Trier (Parlasca a. a. O. 32 if.). Vgl. auch
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Abb. 2. Peristylhaus im Bereich der Trierer Kaiserthermen. Plan der verschiedenen 
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Abb. 3. Peristylhaus im Bereich der Trierer Kaiserthermen. Oben: Profil VII’—VII’, Nordwest-Siidost-Schnitt durch den Mosaikraum und die rechts danebenliegende Nord-Siid- 

Portikus. Unten: Profil VII—VII, Nordost-Sudwest-Schnitt durch den Ost-West-Flur (links) und den Mosaikraum (rechts). (Im beschreibenden Text sind aus Griinden der Ver-

einfachung nur die Haupthimmelsrichtungen angegeben: Profil VII’—VII’ West-Ost-Schnitt; Profil VII—VII — Nord-Siid-Schnitt)
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das Dionysos-Mosaik in Koln (Parlasca, Die romischen Mosaiken in Deutschland 75 

ff. mit Anm. 2), das jedoch etwas alter sein diirfte als das Polydus-Mosaik.

48 Colloques internationaux etc. 80.
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(Recueil general des Mosaiques de la Gaule I, Gaule Belgique 2 [Gallia, Suppl. X 
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(a. a. O. 78).

50 Vgl. oben Anm. 39.

51 a. a. O. 42.

52 Parlasca, Die romischen Mosaiken in Deutschland 24.
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Nr. 54. — W. von Massow, TrZs. 18, 1949, 151 f. und Abb. 1. — Parlasca a. a. O. 25 ff. 

Abb. 3 und 4. Taf. 25,1.
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ZuckerbergstraBe Nr. 5, sind noch das Hinterteil eines nach links gewendeten Pferdes 

und rechts daneben die Figur eines Mannes auf einer sockelartigen Standlinie zu 

sehen. W. von Massow a. a. O. 152 f. mochte darin eine statuarische Gruppe erkennen, 

die einen Hinweis gibt auf die Ausschmiickung des Trierer Circus. Die Deutung ist 

problematisch.

55 Incerti Panegyricus Constantino Augusto dictus cap. 22, 5 (ed. W. Baehrens, 1911) 

VI (VII) 219. Augustinus, Confessiones VIII 15. — Salvianus, De gubernatione Dei \I 
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Mitt. 64, 1957, 111 ff.
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05 Zur Frage der Hebungsmethode vgl. L. Hussong, Hebung, Festigung und Wieder- 
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Archaologie und Kunstgeschichte 1961, 73 ff.
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07 Ein Erzeugnis der Firma H. Wiederhold, Hilden/Rhld.




