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Z U R B I L D V O R S T E L L U N G I M G R O S S E N F R I E S D E R M Y S T E R I E N V I L L A 

V O N B U R K H A R D T W E S E N B E R G 

Konstitutiv für die Wanddekoration des zweiten pompeja-
nischen Stils ist eine illusionistische Architekturmalerei. 
Bilder v o n Lebewesen, Mensch wie Tier, haben in dieser 
Architekturmalerei den Charakter des Akzessorischen. 
Vornehmlich begegnen sie als B i ld i m Bilde, d. h . etwa auf 
Tafelbildern und bemalten Scherwänden, oder als Statuen, 
Reliefs, Konsolfigürchen, Akrotere, Gerätzier und derglei
chen mehr. Unter denjenigen Lebewesen, die in der Wand
dekoration als tatsächlich lebendig vorgestellt werden, 
herrschen zwei Arten deutlich vor: Vögel und Menschen. 
D a die Unterscheidung von fiktiver Realität und B i l d im 
Bilde nur von den Anfängen des zweiten Stils bis ein
schließlich der Phase Beyen IIa einigermaßen möglich 
erscheint, sei i m folgenden die Betrachtung auf diesen 
Bereich der Wanddekoration beschränkt 1. 

Lebende Vögel haben ihren Platz sowohl in der Vorder
grundarchitektur als auch in den Prospekten. In den Pro
spekten bevölkern sie die dort vorhandene Vegetation und 
dienen ganz offenkundig dem Zweck, den Eindruck 
lebendiger Natur zu steigern. Lebende Vögel in Prospekten 
sind in der Phase Ic noch selten (New Yorker C u b i c u l u m 
aus Boscoreale) 2 , in Phase IIa begegnen sie zahl- und 
artenreich (Casa del Menandro, Exedra am Peristyl) 3 . Die 
Vordergrundarchitektur erobern lebende Vögel bereits in 
der Phase Ic ( O p l o n t i s 4 ; Casa del Labirinto in Pompeji) 5 . 
Stilgeschichtlich markiert die Phase Ic den Höhepunkt 
illusionistischer, Bi ldraum und Realraum bruchlos verbin
dender Architekturmalerei. Die Vögel sitzen gern auf den 
Scherwänden oder den dahinter aufgehängten Vorhängen 
und unterstützen so die Illusion einer Öffnung in das 
Freie. 

Lebendige M e n s c h e n finden ebenfalls in die Vorder
grundarchitektur Eingang, zunächst allerdings nur als rela
tiv kleine Figuren i m Obergeschoß zweigeschossiger 
Dekorationen (Casa del C r i p t o p o r t i c o 6 ; Haus des A u g u 
stus) 7. A u c h die verschiedenen Formen des Prospekts neh
men lebendige Menschen auf, so i m unteren C u b i c u l u m 
des Augustushauses 8 der Mittelprospekt der Rückwand 

und die Flügelprospekte der Seitenwände. Lebendige 
Menschen in einem Oberwandprospekt zeigt der Odys-
seefries v o m E s q u i l i n 9 . 

Die frühen Darstellungen lebendiger Menschen gehö
ren der Phase IIa an - bis auf eine Ausnahme: das Haus 
Pompeji V I ins. occ. 41, wo sie ganz am Ende der Phase Ic, 
am Ubergang bereits zur Phase IIa, sowohl in der Vorder
grundarchitektur 1 0 (Abb. 1) als auch in einem Mitte lpro
spekt 1 1 schon vorhanden sind. Anders als die lebenden 

1 D i e A n m e r k u n g e n verweisen i m a l lgemeinen n u r auf die i m 
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B. A n d r e a e , R ö m i s c h e K u n s t (1974) Taf. 2 7 - 3 2 ; A . M c K a y , Römische 
Häuser, V i l l e n u n d Paläste (1980) 147; A . de Franciscis , F o r m a e c o l o r e . 
La pi t tura p o m p e i a n a (o . J . )Ta f . 6 - 9 . - Verzichtet w i r d auch auf den 
N a c h w e i s der geläufigen A b b i l d u n g e n bei H . B e y e n , D i e p o m p e j a -
nische W a n d d e k o r a t i o n v o m zwei ten bis z u m vierten St i l I (1938). 
II (1960). 

2 P h . W i l l i a m s L e h m a n n , R o m a n W a l l Paint ings f r o m Boscoreale in 
the M e t r o p o l i t a n M u s e u m o f A r t (1953) Taf. 20. 

3 A . M a i u r i , La C a s a del M e n a n d r o (1932) Taf. 11. 
4 A . de Francisc is , i n : N F i P (1975) A b b . 2 4 - 2 6 . 
^ J . E n g e m a n n , A r c h i t e k t u r d a r s t e l l u n g e n des frühen zwei ten Sti ls . 

R M E r g . - H . 12 (1967) Taf. 41 ,3-42. 
h V. S p i n a z z o l a , P o m p c i alia luce degl i s c j v i n u o v i d i V i a 

d e l l ' A b b o n d a n z a (1953) 467 A b b . 533. 472 Zusatztafe l 7. 474 ff. 
A b b . 5 3 9 - 5 4 0 . 478 ff. A b b . 5 4 3 - 5 4 6 . 

7 G . C a r e t t o n i , R M 90,1983, 486 A b b . 4. Farbtaf. 4; ders. , Das H a u s 
des A u g u s t u s a u f d e m Palat in (1983) 43 A b b . 5. Farbtaf. J . 

8 Ders . , R M 90, 1983, 401 A b b . 8. Taf. 102-103. Farbtaf. 9. 12-13; 
ders. , H a u s des A u g u s t u s , 59 A b b . 9. Taf. 16-17. Farbtaf. Q 2 . R . V . 

9 B. A n d r e a e , R M 69, 1962, 116 Bei lage; R H . v. B o c k e n h a g e n , 
R M 70, 1963, Taf. 4 4 - 5 2 . 

1 0 K . M . M o o r m a n n , La pit tura parietale R o m a n a c o m e fönte d i 
c o n o s c e n z a per la scultura antica (1988) 201 N r . 262/2 ( A b b . ) . 

1 1 L . C u r t i u s , D i e W a n d m a l e r e i Pompej i s (1929) 110 ff. A b b . 74 -76 ; 
Le C o l l e z i o n i del M u s e o N a z i o n a l e d i N a p o l i (1986) 40 ; A . de Francis
cis, IJ M u s e o N a z i o n a l e d i N a p o l i (o. |.)Taf.27. - Z u überprüfen wäre in 
diesem Z u s a m m e n h a n g die ältere der D e k o r a t i o n e n auf der Rückwand 
des R a u m e s F i m H a u s e des Fabius Ruf us in P o m p e j i : A . Barbet , La 
Peinture M u r a l e R o m a i n e (1985) Taf. IIa. 



A b b . 1. P o m p e j i V I i n s . o c c . 41 (s. A n m . 10). 

Vögel dringen Menschen aus Fleisch und Blut offenbar 
erst in dem Augenblick in die Wanddekoration des zwei
ten Stils ein, als nicht mehr die fiktive Einheit v o n B i l d 
raum und Realraum die Stilentwicklung bestimmt, son
dern eine v o m Realraum zunehmend sich isolierende 
Bi ldhaf t igkei t 1 2 . D e m fügt sich, daß die menschlichen 
Gestalten durch ihre Entrückung in die Prospekte oder i n 
das Obergeschoß der Vordergrundarchitektur die unmit
telbare Nähe v o n Realraum und Betrachter meiden, daß 
ferner ihre Dimensionierung v o n diesen unabhängig ist 
und ausschließlich v o m Bi ldzusammenhang bestimmt 
wird . 

Nicht trifft das bisher Gesagte allerdings zu auf die sog. 
Megalographien 1 3 , obwohl gerade sie Menschenbilder mit 
allen Merkmalen wirklichen Lebens vor Augen stellen. 
Der Bildtypus ist wesentlich gekennzeichnet durch die 
A n o r d n u n g der Figuren auf dem umlaufenden P o d i u m 
der Wanddekoration. D a die Bemessung des Podiums auf 
die realen Abmessungen des Zimmers Bezug n i m m t , 
bleibt auch die Dimensionierung der Figuren auf Real
raum und Betrachter bezogen. Es entsteht der Eindruck 
greifbarer' Nähe. Anders als die zuvor genannten Bilder 
lebendiger Menschen begegnen die sog. Megalographien 
nicht erst am Übergang v o n Phase Ic nach IIa - wie erneut 

in Pompeji ins. occ. 41 (Abb. 2) - , sondern bereits früher: 
in der noch v o l l ausgeprägten Phase Ic (Boscoreale) 1 5 und 
sogar schon in der Phase I b - d e r große Fries der Mysterien
vil la sei als ältester Vertreter seiner Gattung stellvertretend 
für diese näher betrachtet. 

Das Hauptaugenmerk der diesem Fries gewidmeten 
Forschung galt und gilt der Entschlüsselung der dargestell
ten S z e n e n 1 6 . D ie Frage nach der Bildvorstellung, die in 
i h m wirksam ist, wurde hingegen kaum jemals gestellt, 
obwohl die bi ldimmanente Realität des Frieses, v o n der 
die inhaltliche Deutung nicht absehen kann, nicht allein 
durch die Figurenmalerei definiert wird , sondern in 
wesentlichem Maße zugleich durch die Architekturmale
rei, in die er hineingestellt ist. Was auf dem P o d i u m einer 
Wanddekoration zweiten Stils steht, kreucht oder fleucht, 
ist Bestandteil derselben fiktiven Realität wie dieses -
handle es sich nun (wie z. B. i m Raum N r . 23 der Vi l la von 
O p l o n t i s ) 1 7 u m Pfeiler, Bänke, Geräte, Früchte und Vögel 
oder eben u m menschliche u n d mythische Gestalten wie 
i m Mysterienfries. Im H i n b l i c k auf die der Wanddekora
t ion des frühen zweiten Stils zugrundeliegende Vorstel
lung einer bruchlosen Fortsetzung der räumlichen und 
gegenständlichen Realität in den Bi ldraum hinein bedeu
tet dies, daß das Personal des Frieses real auf dem Podium 
anwesend gedacht werden muß. Die Vorstellung lebendi
ger Gestalten hätte die groteske Konsequenz, daß die -
z u m Teil stark bewegte - H a n d l u n g durchweg entweder 
am O r t ihrer Darstellung (d. h . auf dem P o d i u m und nicht 
etwa an einem anderen realen oder mythischen Platz) in 
Gegenwart des Betrachters tatsächlich sich abspielen oder 
als unbewegtes gebendes B i l d 4 am nämlichen O r t v o n 
kostümierten Akteuren »gestellt* sein müßte. Die Bi ldvor
stellung des frühen zweiten Stils erträgt die Wiedergabe 
des Lebendigen nur in dem Maße, wie diese die Fikt ion 
einer gemalten Fortsetzung der Realität nicht hand
greiflich widerlegen muß. Es ist sicher kein Zufa l l , daß die 
Darstellung lebendiger Menschen aus der Wanddekora
t ion so lange ausgeschlossen bleibt, wie die spezifische 
Bildvorstellung des frühen zweiten Stils virulent ist. 
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1 3 H i e r u n d i m F o l g e n d e n verwendet nach der gebräuchl ichen Ter

m i n o l o g i e (ungeachtet e iner möglicherweise a b w e i c h e n d e n W o r t b e 
d e u t u n g i n der A n t i k e , v g l . Verf . , M a r b W P r 1975/76, 36 ff). 
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