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EINLEITUNG

1m XXII. Bande der Uruk-Warka-Vorberichre' sind grundlegende Beobachtun
gen zu den Stiftmosaiken an der Pfeilerhalle der Schicht IVa vorgelegt worden.
Der Zweck jener, von den rein technischen Gegebenheiten ausgehenden Bemerkun
gen war es, zu zeigen, wie vielschichtig und reich an Moglichkeiten das -Instrument
war, das den Planern dieses eigenartigen Bauwerks zur Gestaltung des Mosaik
schmucks zu Gebote stand; sie sollten andeutcn, daf offensichtlich bis ins einzelne
reichende Uberlegungen und genaue Anweisungen hinter dem Ganzen gestanden
haben. Da diese Beobachtungen technischer Art als Grundlage fiir die darauf auf
bauenden Untersuchungen zur Komposition der Mosaiken vorausgesetzt werden
miissen, seien sie an dieser Stelle in kurzer Zusammenfassung als Einfiihrung ge
geben.

Der urspriingliche Plan der Pfeilerhalle, wie er Plan 1 zugrunde liegt, hatte
23 1 Mosaiknischen vorgesehen. Von ihnen wurden 20 infolge der Bauplananderung
nicht weiter fortgefiihrt, so daB 211 Nischen sichtbar blieben. Durch spatere Zer
storung sind davon weitere 15 Nischenmosaiken verlorengegangen, so daf der bei
der Ausgrabung des Gebaudes vorhandene Bestand 196 Mosaiken umfalit,

Sie lieBen sich, rein auBerlich gesehen, in zwei Hauptgruppen trennen. Aus Stif
ten mit einem Kopfdurchmesser von 1,5-1,8 em, die Mosaiken mit sogenanntem
.grobem- Raster ergaben, waren 123 Nischenmosaiken hergestellt. Sie finden sich,
wie Plan 2 zeigt, nur auf den AuBenfassaden und auf den Innenfronten des Ge
baudes. Stifte mit einem Kopfdurchmesser von 1,2-1,5 em, aus denen sich Mosaiken
mit sogenanntem -feinem- Raster herstellen Iiefsen, waren fiir 108 Nischenmosaiken
verwendet. Wie aus Plan 3 hervorgeht, waren mit so1chen Mosaiken nur die Durch
gangsfronten der 12 Pfeiler geschmiickt.

Zwei Hauptgruppen lielien sich auch unterscheiden, wenn man, unabhangig von
dem Mosaikraster, die Starke der Muster zum Ausgangspunkt nimmt. Fast aIle
Muster konnen in einer Starke von 2 Stiftbreiten, d. h. in doppelreihiger Ausfiih
rung, oder mit nur 1 Stift Breite, d. h. in einreihiger Ausfiihrung, hergestellt wer
den. Dabei iiberwiegen, wie Plan 4 erkennen laBt, die Mosaiken in doppelreihiger
Ausfiihrung mit 183 Beispielen bei weitem. Sie treten gleichermaBen auf den
AuBenfassaden, auf den Innenfronten und auf den Durchgangsfronten der Tiiren

1 M. A. Brandes, UVB XXII 15-20.
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auf. Die Mosaiken in einreihiger Ausfiihrung sind mit 48 Beispielen in der Minder
zahl. Plan 5 ist zu entnehmen, daf sie nur selten auf den AuBenfronten erscheinen,
haufiger auf den Innenfronten, sich aber vor aHem auf den Durchgangsfronten der
Tiiren finden, und zwar der Tiiren der siidwestlichen wie der nordostlichen 5chmal
seite. Eine eigenartige Konzentration der einreihigen Muster auf die beiden gegen
iiberliegenden Enden der Pfeilerhalle laBt sich daraus ablesen.

Auch vom Gesichtspunkt der Farbigkeit her scheiden sich die Mosaiken in zwei
grofle Gruppen. Zweifarbige Mosaiken, d. h. schwarz-weiBe, gibt es, unabhangig
von der Ausfiihrung und vom Mosaikraster, in 108 Beispielen, ohne dal], wie Plan 6
deutlich macht, sie mit den 108 Mosaiken mit feinem Raster zusammenfielen, Die
dreifarbigen Mosaiken sind mit 123 Beispielen in der OberzahI, auch sie stimmen,
wie aus Plan 7 zu ersehen ist, nicht mit den Mosaiken mit grobem Raster iiberein.
Den zweifarbigen Mosaiken sind die NW- und die NO-Fassade vollig, die 50
Fassade teilweise eingeraumt; sie treten im Innenraum mit zunehmender Verdich
tung von Siidwesten nach Nordosten auf. In den Tiiren der NW- und der 50
Reihe erscheinen sie nur ein einziges Mal (IV I 4). Dagegen besetzen sie ausschIieB
lich die Tiiren der siidwestlichen Schmalseite und kommen auch in einer Tiir der
nordostlichen 5chmalseite vor. Die dreifarbigen Mosaiken fehien auf der NW- und
auf der NO-Fassade, geben jedoch der 50-Fassade ihr farbenfrohes, buntes Ge
sicht. Im Innenraum erscheinen sie mit einer zunehmenden Verdichtung von Nord
osten nach Siidwesten. Eng gereiht besetzen sie die Tiiren der NW- und der SO-Reihe,
dazu eine der Tiiren der nordostlichen Schmalseite ausschIieBlich. In der anderen
Tiir sind sie mit zweifarbigen Mustern gemischt, und in den Tiiren der siidwest
lichen Schmalseite fehlen sie ganz.

Eine weitere Differenzierung ergab sich aus der Beobachtung verschiedener Ver
legungstechniken, die ebenfalls unabhangig von dem Raster, von der Ausfiihrung
und von der Farbgebung der Mosaiken sind.

Die einfachste und auch haufigste Art, Mosaiken herzustellen, bestand darin, die
Stiftreihen waagrecht iibereinander und auf Liicke zu verlegen; im eingangs ge
nannten Vorbericht ist dieseTechnik versuchsweise mit dem Ausdruck »waagrechter
Verband« bezeichnet worden, der jedoch wieder aufzugeben ist. In dieser Weise
sind 155 Mosaiken hergestellt worden: 78 von den 80 Rautenmustern, 50 von den
83 Dreiecksmustern, samtliche 25 Sparrenmuster, I der 24 Zickzackmuster und der
nur einmal vorhandene Schragstreifen (vgl. Plan 8).

Daneben laBt sich eine zweite Verlegungstechnik feststellen. Sie besteht darin, daf
man in einer waagrechten Stiftreihe den ersten Stift niedrig, den zweiten urn einen
halben Stift hoher, den dritten wieder niedrig, den vierten wieder hoher setzt usf.
Ein so hergestelltes Mosaik macht den Eindruck, als seien die Stiftreihen senkrecht
iibereinander geschichtet; deshalb ist diese Technik in dem genannten Vorbericht
mit dem Ausdruck senkrechte Schichtung bezeichnet worden. Im Grunde handelt
es sich, nur urn 90° gedreht, urn die gleiche Technik wie eben. Mit einer Ausnahme
ist sie fiir die Zickzackmuster verwender worden, also in 23 Fallen (vgl. Plan 9).
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Eine weitere Verlegungstechnik besteht darin, die waagrechten Stiftreihen iiber
einander nicht auf Lucke, sondern Stift auf Stift zu bringen. Versuchsweise ist sie in
dem genannten Vorbericht als »quadratischer Verband« bezeichnet worden - ein
Ausdruck, der wieder aufzugeben ist. In dieser Weise sind nur die 15 Schachbrett
und Rechteckmuster verlegt worden (vgl. Plan 19).

Dariiber hinaus finden sich Mischformen aus diesen drei Haupttechniken. Uber
ihre Haufigkeit gibt Plan 10 AufschluB: es handelt sich urn insgesamt 38 Falle.

Periodischer Wechsel in der Technik, von waagrechter Lagerung der Stifle auf Lucke
zu waagrechter Lagerung Stift auf Stift und wieder zuruck, liegt in insgesamt 36
Fallen vor. Darunter fallen 3 I Dreiecksmuster, bei denen der beschriebene Wechsel
in der jeweils 4· Stiftreihe eintritt, und 2 Dreiecksmuster (XII r 2, XII r 4), bei
denen er in der jeweils 5. Stiftlage erscheint. Die Verteilung dieser Mosaiken ist aus
Plan 13 zu ersehen. Dazu kommen samtliche 3 Sanduhrmuster, die den gleichen
periodischen Wechsel in der jeweils 6. Stiftreihe aufweisen; ihre Verteilung geht aus
Plan 20 hervor.

Anders ist dagegen der periodische Wechsel in der Verlegungstechnik, den die 2

Rautenmuster von I 1 3 und von XI r 3 aufweisen. Hier folgt auf eine Muster
einheit, die in waagrechter Lagerung der Stifle auf Lucke hergestellt ist und eine
stehende Raute ergibt, jeweils eine Mustereinheit, die in senkrechter Schichtung der
Stifte verlegt wurde und zu einer liegenden Raute fiihrte.

Nur ein periodischer Wechsel in der Herstellungstechnik von waagrechter Lage
rung Stift auf Stift zu senkrechter Schichtung der Stifte laBt sich fur die Mosaiken
der pfeilerhalle nicht beobachten.

Vergegenwartigt man sich, welche Variationsmoglichkeiten den Mosaikplanern
der pfeilerhalle dadurch zur Verfiigung standen, daB sie grobes oder feines Raster,
doppelreihige oder einreihige Ausfiihrung, Zwei- oder Dreifarbigkeit fur ein be
liebiges Muster wahlen und gleichzeitig zu drei verschiedenen Verlegungstechniken
und deren Mischformen greifen konnten, so gewinnt man einen ersten Eindruck
davon, vor welche Schwierigkeiten eine Beurteilung der Mosaik-Komposition sich
gestellt sieht,

Die Frage nach den Gesetzen der Anordnung der insgesamt 7 Musterfamilien 
Dreiecksmuster, Rautenmuster, Sparrenmuster, Zickzackmuster, Schachbrett- und
Rechteckmuster, Sanduhrmuster und Schragstreifen - und damit nach der Kom
position des gesamten Mosaikschmucks gewinnt gerade auf Grund der technischen
Vorbedingungen besondere Bedeutung. Denn es ist zu vermuten, daB nicht nur in
der Anordnung von Mosaiken mit grobem oder feinem Raster, oder von zwei- bzw.
dreifarbigen Mustern bestimmte Dberlegungen zutage treten. Aus der Erkenntnis
der Regeln und Gesetze ergibt sich einmal die Moglichkeit, die zerstorten Mosaik
nischen zu erganzen (I a 6, 5,4; Va nw 6, 5,4; XII i 1,2,3,4, 5; XII r 3,4; XII
13, 4). Dariiber hinaus mag sie etwas von der Denkweise der Bauplaner des 4·Jahr
tausends v. Chr. erhellen. Auf jeden Fall stellt sie, schon in so friiher Zeit, vor das
Problem, ob fur die Ordnungsregeln eine in unserem Sinne empfundene, mit unse-
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ren Anschauungen von Symmetrie iibereinstimmende Asthetik maBgebend gewese~

ist, oder vielleicht eher Gesichtspunkte des praktischen Zweckes, ob man sich dabel
beruhigen darf, diese Erscheinungen als Zufalle oder bestenfalls als Spielereien auf
zufassen, oder ob man es wagen kann, behutsam und geduldig in die Feinheiten
und in den Sinn einer gewollten Planung einzudringen. Dieses Eindringen ist miih
sam und wird dem N achvollziehenden nicht leicht gemacht. Trotzdem ist es eine
ebenso reizvolle wie methodisch vertretbare Aufgabe. Denn nur iiber ein wenn auch
vorlaufiges und unvollstandiges Erfassen des Sinnes, der diesem Mosaikschmuck
innewohnt, wird man zu einem ahnenden Verstandnis des ganzen Bauwerks ge
langen, das mit einigerWahrscheinlichkeit als Sakralbau angesprochen werden darf,
obwohl es im Grundrif von den Tempelbauten der Schicht IVa sehr abweicht.

Wenn im Folgenden bestimmte Beobachtungen gesichert werden konnen, wenn
gewisse Sachverhalte positiv in unseren Begriffen und mit unserer Sprache ausge
driickt werden, wenn es also zu gelingen scheint, hinter die Kompositionsgesetze
der Mosaiken, hinter die Bedeutung des Mosaikschmucks und auch hinter den Sinn
der »Pfeilerhalle« zu kommen, so soll das nicht heifsen, daf es gelungen sei, im
Nachvollziehen die Gedankengange der damaligen Menschen zu erschlieBen, in die
Anschauungsweise und die Vorstellungsbereiche dieser offensichtlich hochbegabten
und iiberaus wachen Menschen des ausgehenden 4. Jahrtausends v. Chr. einzudrin
gen. Zweifelsohne werden sie mit anderen Augen gesehen haben als wir, werden
anders assoziiert, anders gedacht, anders verstanden haben als wir. Wie sie es aus
gedriickt hatten, wissen wir nicht. Wir wissen nicht, welche Bedeutung sie z. B. jeder
der drei Farben Schwarz, WeiB und Rot beigemessen haben, welche Gedankenver
bindungen bei ihnen das Zusammenfiigen von drei oder nur zwei Farben bedingt
hat, welche Beziige in ihnen das Anschauen dieser Mosaiken ausgelost haben kann.
WiiBten wir es, so konnten wir vielleicht erklaren, warum die Verbindung von Rot
und WeiB sorgfaltig vermieden worden ist, Ebenso wenig wissen wir, welche Vor
stellungen fiir sie ganz unwillkiirlich mit einem Dreieck, mit einer Raute, einem
Zickzack oder einem Schachbrett-Quadrat verbunden waren; die sicher zutreffende
Ableitung dieser Mosaikmuster aus der Mattenflecht-Technik- hilft in dieser Hin
sicht nicht weiter. Wir konnen nicht behaupten, daB die damaligen Menschen die
Musteranordnung ebenso begriffen haben, wie sie sich uns Heutigen darstellt, und
noch weniger sicher konnen wir sein, daf sie sie in ahnliche Worte gefaBt hatten,
wie wir es tun und tun miissen. Wir konnen nur beobachten, mit unseren modernen
Augen, wir konnen nicht anders als diese Beobachtungen in unsere moderne Aus
drucksweise umzusetzen. Bei der Auslegung der Tatbestande miissen wir von vorn
herein einraumen, daB unsere BewuBtheit aus ganz anderen Quellen flieBt als die
ihre, und daB unsere Denkart andere Wege geht als die ihre. Dabei konnen wir nur
hoffen, daB trotz dem Abstand iiber Jahrtausende noch etwas von ihrem Gedanken-

H
.2 Yl

ch
"AUnVdrBaeI'VDas Gotteshaus und die Urformen des Bauens im alten Orient (193 0 ) 86; E.

emri , 14; A. Moortgat, Altvorderasiatische Malerei (1959) 9.
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bereich sich mit dem heutigen deckt, Viel mehr als bei figiirlichen oder erzahlenden
Bildwerken dieser Friihzeit mesopotamischer Kultur muf gerade bei solchen -ab
strakten- Kunstwerken, die ohnehin viel weniger zuganglich sind, auf diese Schwie
rigkeiten hingewiesen werden. Damit solI einerseits betont werden, daf im Folgen
den nur eine, aber nicht die einzig mogliche Ausdeutung vorgelegt wird; damit
finden andererseits auch die langwierigen und komplizierten Verfahren ihre Recht
fertigung, die sich fur die vorliegende Aufgabe als notwendig herausstellten.

Diese Verfahren, im wesentlichen statistischer Art, mufsten an den Mosaiken
und fur sie entwickelt werden, wobei es unumganglich wurde, eine ganze Anzahl
von Begriffen einzufiihren, die bisher auf diesen Gegenstand noch nicht angewendet
worden sind. Sie werden, so weit das nicht schon geschehen ist, im Verlauf der
Untersuchungen erklart werden.

Als Ausgangspunkt wurde die Behandlung der Mosaikmuster gewahlt, wei! sie
immer wieder auf eine optische Stiitze zuriickgreifen kann, die die Obersicht ge
wahrleistet, wenn die statistischen Beobachtungen verwirrend zu werden drohen.
Es hatte fur einen Uberblick im Grofsen geniigt, jede Musterfamilie als Ganzes zu
betrachten. Jedoch empfahl es sich, zum Verstandnis der Symrnetriebeziige, auch
die Umkehrungen und Spielarten eines jeden Grundmusters zu beriicksichtigen.
Aus den Gegeniiberstellungen aller vorhandenen Variationen aller Mosaikmuster
ist eine eigene Studie entstanden, die weitgehend in geometrisch-mathematische
Fragen fiihrt und in diesem Zusammenhang nur belasten wiirde; sie ist zur Ver
offentlichung an anderer Stelle vorgesehen. Als Ganzes werden die Musterfamilien
wieder zusammengefaBt, wenn ihre Funktionsbestimmung untersucht wird, und zu
noch umfassenderen Einheiten werden sie zusammengruppiert, wenn die Betrach
tung ihrer -Charakrereigenschaflen- anschliefsend vorgenommen wird. Damit steht
der zunachst in kleinste Bestandteile zerlegte, dann wieder zusammengefiigte Kos
mos der Mosaikmuster aufs Neue als Einheit da, aber nun als klare, durchsichtige,
verstandliche Einheit, die sich einerseits den Stiftmosaiken alterer Baulichkeiten in
Uruk-Warka gegeniiberstellen laBt, andererseits fur die Kompositionsanalysen hin
reichend durchgearbeitet ist.

In den Verlauf der Untersuchung muliten zwei Exkurse eingeschaltet werden,
von denen der eine die Erganzung der zerstorten Mosaiknischen betriffi, wahrend
der andere den Katalog der erhaltenen Mosaikfragmente enthalt.



DIE MUSTERFAMILIEN

DIE DREIECKSMUSTER (5. Plan II)

An vorderster Stelle unter den Musterfamilien, die auf den Mosaiken der Pfeiler
halle erscheinen, sind die Dreiecksmuster zu nennen. Sie nehmen insgesamt 83 der
231 Wandnischen ein und stellen damit, zu 35,93 %, den Hauptanteil des Mosaik
schmucks dar. Von diesen 83 Nischen sind 78 erhalten, 5 waren zerstort (I a 5, Va
nw 5, XII i 3, XII 14, XII r 4). Fiir die Erganzung von drei der verlorenen Nischen
(I a 5, Va nW5, XII i 3) stehen in den Fragmenten Rohe-Hansen IV, III und
XIX Mosaikbruchstiicke mit Dreieckmustern zur Verfiigung (s. darunter S. 98 bzw.
S. 100). Derartige Hilfsmittel fehlen fiir die Erganzung der Dreiecksmuster
Nischen XII 14 und XII r 4; das urspriingliche Aussehen dieser Dreiecksmuster ist
nur aus der Kenntnis der Kompositionsgesetze zu ermitteln.

Urn den Reichtum an Spielarten deutlich zu machen, den die Familie der Drei
ecksmuster enthalt, und urn gleichzeitig das Eindringen in ihre Vielfalt zu erleich
tern, sind Unterscheidungen nach verschiedenen Gesichtspunkten notwendig. So
miihsam diese Aufschliisselung wird, je mehr sie ins Einzelne geht, und so sehr sie
zunachst als statistische Spielerei erscheinen mag, so unumganglich ist sie anderer
seits, weil daraus Erkenntnisse iiber die Anordnung der Dreiecksmuster, iiber ihre
Rolle bei der Komposition der Mosaiken zu gewinnen sind. Verschiedene Moglich
keiten bieten sich zur Untergliederung an, so etwa nach Zweifarbigkeit oder Drei
farbigkeit, nach doppelreihiger oder einfacher Ausfiihrung, nach der Verlegungs
technik, nach dem Mosaikraster oder nach der auf- bzw. absteigenden Richtung der
Muster. Ohne sich zu einem starren Schema zu verfestigen, sind diese Aufgliederun
gen auch fiir die Untersuchung der iibrigen Musterfamilien zugrunde gelegt worden.

Fiir die Dreiecksmuster zeigen sie folgenden Befund:

I. Es gibt 29 Dreiecksmuster in Schwarz-WeiB
54 Dreiecksmuster in Schwarz-WeiB-Rot

83

In diesen Zahlen liegt em Verhaltnis vor, das keine faBbare Proportion aus
driickt, aber nicht weit von dem Verhaltnis 113 :213 entfernt ist, Es laBt sich dar
aus das Dbergewicht ablesen, das die dreifarbigen Dreiecksmuster bilden.
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2. Es gibt 51 Dreiecksmuster, bei denen die Dreiecke auf einer Seite wie auf einem
FuB aufstehen, und deren Spitze nach oben zeigt; sie sind im Folgen
den als -aufsteigende- Dreiecksmuster bezeichnet.

32 Dreiecksmuster, die auf der Spitze aufstehen; sie sind im Folgenden
-absteigende- Dreiecksmuster genannt.

83

Aus dies en Zahlen, die nahe bei dem Verhaltnis 3/5 : '2/5 liegen, ergibt sich das
Dbergewicht der aufsteigenden Dreiecksmuster.

3· Es gibt 50 Dreiecksmuster, die in der Technik der waagrechten Lagerung der
Stifte auf Lucke hergesteIlt worden sind und auf einem Diagonalzug
aufbauen.

33 Dreiecksmuster, die periodischen Wechsel in der Verlegungstechnik
aufweisen, dadurch den Diagonalzug verlieren und zu Mustern mit
einer eigenen Mitte werden.

83

Diese Zahlen liegen nur wenig weiter von dem Verhaltnis 3/5 :2/5 entfernt als
in der vorhergehenden Unterabteilung. Die Verteilung der Dreiecksmuster mit
Diagonalzug ist auf Plan 12 zu sehen, fur die Verteilung der Dreiecksmuster
ohne Diagonalzug ist Plan 13 heranzuziehen. 1m Folgenden werden die Drei
ecksmuster mit Diagonalzug -dynamisch- genannt, die Dreiecksmuster mit einer
eigenen Mitte -statisch-.

Von den genannten 33 Dreiecksmustern weisen
31 den periodischen Wechsel in der Verlegungstechnik in der jeweils 4.

Stiftlage,
2 den periodischen Wechsel in der 5. Stiftlage auf (XII r 2, [XII r 4]).

33
Dieses Verhaltnis sagt aus, daf in 93,93 % der Falle der Wechsel in der 4. Stifl
lage stattfindet; aIle diese Dreiecksmuster sind zugleich in doppelreihiger Aus
fiihrung hergesteIlt. Die beiden anderen Beispiele bilden ein Paar auch dadurch,
daf sie in einreihiger Ausfiihrung hergesteIlt sind. Auch unter den Rauten
mustern gibt es ein Paar (I I 3, XI r 3), auf das hier schon verwiesen sein solI,
weil es sich in der einreihigen Ausfiihrung und in der Eigenart eines besonderen
periodischen Wechsels in der Verlegungstechnik von den iibrigen absondert (s.

S·4 8).

4. Es gibt 19 Dreiecksmuster, bei denen jedes Dreieck aus 3 Stiflen gebildet ist;
diese Ausfiihrungsart wird im Folgenden mit -einreihig- bezeichnet;

64 Dreiecksmuster, bei denen jedes Dreieck aus 6 Stiflen besteht; diese
Ausfiihrungsweise wird im Folgenden .doppelreihig- genannt.
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Diese Zahlen nahern sich einem Verhaltnis von 1/4 :3/4 an und zeigen, daB die
Dreiecksmuster in doppelreihiger Ausfiihrung iiberwiegen.

5. Es gibt 42 Dreiecksmuster mit grobem Raster
41 Dreiecksmuster mit feinem Raster

83
Diese Zahlen bilden ein Verhaltnis, das demjenigen von 1/2: 1/2 so nahe kommt,
wie es bei der ungeraden Gesamtzahl moglich ist. Es laBt sich daraus abIesen,
daf etwa die Halfle der Dreiecksmuster auf die Aullen- bzw. Innenfronten der
pfeilerhalle verteilt ist, wahrend etwa die Halfle zum Schmuck der Durchgangs
fronten, d. h. fiir die Tiiren verwendet worden ist.

Vergleicht man die Zahlenverhaltnisse, die die Gesamtsumme von 83 ergeben,
aus den obigen Aufgliederungen miteinander, so wird ersichtlich, daB sie ihrer Ver
schiedenheit wegen nicht ohne weiteres miteinander in Beziehung gesetzt werden
konnen. Wie weit und ob iiberhaupt dabei zahlenmaliig ausgedriickte Verhaltnis
beziige der verschiedenen Dreiecksmuster-Spielarten gewollt sind, muf eine offene
Frage bleiben.

Urn noch klarer sehen zu konnen, welche Variationsmoglichkeiten in den Drei
ecksmustern verborgen sind, miissen die bisher gewonnenen Untergliederungen
aufeinander angewandt werden. Davon sei an dieser Stelle nur die Unterscheidung
der Dreiecksmuster nach auf- bzw. absteigenden Beispielen ausgenommen. Sie ist
so wichtig, daB aus ihr das gesamte System der Verteilung der Dreiecksmuster ent
wickelt werden kann, und wird daher erst im AnschluB naher untersucht.

Riickgreifend auf die erste Untergliederung nach zwei- bzw. dreifarbigen Drei
ecksmustern ist davon auszugehen, daf es

1. 29 Dreiecksmuster in Schwarz-WeiB
54 Dreiecksmuster in Schwarz-WeiB-Rot gibt.

83

Die 29 genannten Dreiecksmuster setzen sich zusammen aus

a) 22 Beispielen mit grobem Raster
7 Beispielen mit feinem Raster

29

Diese Zahlen stehen zueinander in einem Verhaltnis, das dem von 3/4: 1/4 so
nahe kommt, wie es die ungerade Gesamtzahl erlaubt.

b) 16 Beispielen, die in der Technik der waagrechten Lagerung der Stifte auf
Liicke hergestellt wurden,

13 Beispielen, die periodischen Wechsel in der Herstellungstechnik zeigen,
aIle in der 4. Stiftlage.
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Das heilit, daB sich unter den schwarz-weifsen Dreiecksmustern die -dynami
schen- und die -statischen- nicht ganz die Waage halten.

c) 17 aufsteigenden Beispielen
12 absteigenden Beispielen

29
In diesen Zahlen driickt sich das Dbergewicht der aufsteigenden schwarz
weifsen Dreiecksmuster aus.

d) 18 Beispielen in doppelreihiger Ausfiihrung
I I Beispielen in einreihiger Ausfiihrung (I 1 I, Vi nw I, V r 2, V r 4, VI r I,

X i so I, XI i 2, XI i 4, XIII, XI r I, XII a 3)

29
Unter diesem Gesichtspunkt wird das Dbergewicht der Dreiecksmuster In

doppelreihiger Ausfiihrung klar.

Betrachtet man die Zahlen der drei letzten Vnterabteilungen b), c) und d) im
Zusammenhang, so laBt sich ein regelmafiiges Zunehmen von 16-17-18 auf der
einen Seite, ein regelmafsiges Abnehmen von 13-12-1 I auf der anderen Seite
beobachten.

Die 54 genannten Dreiecksmuster in Schwarz-WeiB-Rot setzen sich zusammen

aus

a) 20 Beispielen mit grobem Raster
34 Beispielen mit feinem Raster

54
Diese Zahlen kommen dem Verhaltnis von 3/8: S/8 nahe. Es ist zu beachten,
daf von den 20 Beispielen mit grobem Raster 10 auf der SO-Fassade er
scheinen, 10 auf den Langfronten des Innenraumes. Dies ist einer der wenigen
Falle, in denen das Verhaltnis von 1/2 : 112 zutage tritt.

b) 34 Beispielen, die in der Technik der waagrechten Lagerung der Stifle auf

Liicke,
20 Beispielen, die mit periodischem Wechsel in der Verlegungstechnik her

gestellt sind. 18 .von ihnen, d. h. 9/10, haben ihn in der 4. Reihe, 2 dagegen,
d. h. 1/ 1O, haben ihn in der 5. Reihe (XII r 2, [XII r 4])·

54
Diese Zahlen entsprechen, unter Umkehrung der Glieder, dem Verhaltnis in

der vorigen Vnterabteilung.
Von den 20 genannten Beispielen entfallen 4, d. h. l/S, auf die SO-Fassade,
4 auf die SO-Innenfront, 4 auf die NW-Innenfront und 8, d. h. '2/s, auf die
Durchgangsfronten der Tiiren. Zusammengefalit ergibt das ein Verhaltnis

von 3/s :2/S.
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c) 34 aufsteigenden Beispielen
20 absteigenden Beispielen

54

In diesen Zahlen wiederholt sich das Verhaltnis der vorigen Unterabteilung.
Von den 20 genannten Beispielen entfallen 5, d. h. 1/4, auf die SO-Fassade,
5 auf die Tiiren der NW-Reihe und 10, d. h. die Halfle, auf die Tiiren der
SO- und NO-Reihe zusammengenommen. Das entspricht einem Verhaltnis
von 1/4:3/4-

Von den 34 genannten Beispielen entfallen je 5 auf die SO-Fassade, auf die
SO-Innenfront und die NW-Innenfront, je 8 - und zwar in einer eigenarti
gen Abwandlung der punktsymmetrischen Entsprechung - auf die Tiiren der
NW- bzw. der SO-Reihe, und 3 auf die Tiiren der NO-Reihe.

Stellt man die Zahlen 20 bzw. 34, die in den drei Unterabteilungen a), b) und c)
iibereinstimmend wiederkehren, nebeneinander, so wird deutlich, daB sie sich
bei jedem der Falle in anderer Weise zusammensetzen. Das heiBt, daf immer
neue Wege gefunden worden sind, urn eine Deckung der in ihnen enthaltenen
Beispiele von Dreiecksmustern zu vermeiden.

d) 46 Beispielen in doppelreihiger Ausfiihrung
8 Beispielen in einreihiger Ausfiihrung (I i nw I, VI i so I, X 1 2, X 14, XII

12, [XII 14], XII r 2, [XII r 4]).

54

Diese Zahlen liegen zwischen den Verhaltnissen von 7Is: l/S und von S/9 : 1/9•

Von den 8 genannten Beispielen entfallen 2, d. h. 1/4, auf die NW- und So
Innenfront zusammengenommen, 6 dagegen, d. h. 3/4, auf die Tiiren der NO
Reihe.

Unter einem Riickverweis auf die dritte der anfangs vorgenommenen Unter
gliederungen ist davon auszugehen, daB

3· 5° Dreiecksmuster waagrechte Lagerung der Stifte auf Liicke,
~Dreiecksmuster periodischen Wechsel in der Verlegungstechnik aufweisen.

83

Die 50 aufgefiihrten dynamischen Dreiecksmuster setzen sich zusammen aus:

a) 17 Beispielen mit grobem Raster
33 Beispielen mit feinem Raster

5°

Diese Zahlen nahern sich dem Verhaltnis von 113 :213 so wei db' di.. . . ' eIt as el leser
geraden Gesamtzahl moghch ist.



DIE DREIECKSMUSTER

b) 33 aufsteigenden Beispielen
17 absteigenden Beispielen

5°

In Umkehrung der Glieder entspreehen diese Zahlen dem Verhaltnis der
vorigen Unterabteilung.

e) 33 Beispielen in doppelreihiger Ausfiihrung
17 Beispielen in einreihiger Ausfiihrung

5°
In diesen Zahlen kehrt das Verhaltnis der vorigen Unterabteilung wieder.

Vergleieht man die in den drei Unterabteilungen a), b) und e) iibereinstimmend
wiederkehrenden Zahlen 17 bzw. 33 miteinander und priifl die in ihnen jeweils
enthaltenen Dreiecksmuster mit Hilfe der Plane naeh, so zeigt sieh aueh hier, daB
eine Deekung der betreffenden Beispiele miteinander nieht zustande kommt,

d) 16 Beispielen in Sehwarz-WeiB
34 Beispielen in Sehwarz-W eiB-Rot

5°
Diese Zahlen weiehen etwas mehr als die bisher festgestellten von dem Ver
haltnis von 113 :2/3 abo

Die 33 erwahnten statischen Dreieeksmuster setzen sich zusammen aus:

a) 25 Beispielen mit grobem Raster
8 Beispielen mit feinem Raster

33
Diese Zahlen nahern sich dem Verhaltnis von 3/4: 1/4, soweit es die ungerade

Gesamtzahl gestattet.
Von den 8 genannten Beispielen mit feinem Raster (II r 4, VI I 2, VII I 2,

VIII r 3, VIII 14, IX I 2, XII r 2, [XII r 4]) entfallt nur I, d. h. l/S, auf die
Tiiren der NW-Reihe, 5 erscheinen in den Tiiren der SO-Reihe, d. h. 5/S, und
2 in Tiiren der NO-Reihe, d. h. 2/S•

b) 18 aufsteigenden Beispielen
15 absteigenden Beispielen

33
In diesen Zahlen liegt eine Abweichung von 1,5 gegeniiber dem Verhaltnis

von 1/2: 112 vor.

e) 13 Beispielen in Schwarz-WeiB
20 Beispielen in Schwarz-WeiB-Rot

33
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In diesen Zahlen scheint ein Verhaltnis von 2/5: 3/5 angestrebt, so gut es die
Gesamtzahl erlaubte. Von den genannten 20 Beispielen entfallen 4, d. h. 1/5,

auf die SO-Fassade, je 4 auf die 50- und NW-Innenfront, 8 dagegen, d. h.
2/5, treten in den Durchgangsfronten der Tiiren auf. Vgl. oben unter I., bei
den dreifarbigen Dreieeksmustern unter b).

d) 31 Beispielen in doppelreihiger Ausfiihrung
2 Beispielen in einreihiger Ausfiihrung (XII r 2, [XII r 4]).

33

In diesen Zahlen zeigt sich, wie selten statisehe Dreiecksmuster in einreihiger
Ausfiihrung sind.

Geht man von der vierten oben durehgefiihrten Aufgliederung aus, so bildet die
Feststellung, daB

4· 19 Dreieeksmuster in einreihiger Ausfiihrung
64 Dreieeksmustern in doppelreihiger Ausfiihrung gegeniiberstehen, dazu die

Grundlage.

83

Die 19 genannten Dreieeksmuster set zen sich zusammen aus:

a) 1 1 Beispielen in Sehwarz-W eiB
8 Beispielen in Sehwarz-WeiB-Rot

19

In diesen Zahlen zeichnet sieh eine Annaherung an das Verhaltnis von 3/5: 2/5

abo

b) 7 Beispielen mit grobem Raster
12 Beispielen mit feinem Raster

19

Auch in diesen Zahlen liegt eine Annaherung an das Verhaltnis von 2/5: 3/5
vor.

c) 13 aufsteigenden Beispielen
6 absteigenden Beispielen

19

Diese Zahlen weichen nur wenig von dem Verhaltnis 213 : 113 abo

Auf eine Wied:rh~lung der Nischen-Nummern kann im Folgenden verzichtet
werden, den~ sie sind, unter der jeweiligen Kombination, in den vorhergegan
genen Aufghederungen und deren Unterabteilungen zu finden. Verweise auf
Unterabteilungen, die miteinander zusammenfallen auf ah li h E hei en" ". . ., . ,n Ie e rse emung
m den jeweiligen Zahienverhaltlllssen und auf die Verteil d b ff d

I ung er etre en en
Dreiecksmuster konnen ebenfalls wegfallen da die Db ". b .

, eremstlmmungen ei
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einem Riickblick sich von selbst herausstellen. 1m Folgenden wird also nur noch
auf Besonderheiten aufmerksam gemacht. Eine solche Besonderheit bilden die in
den drei Unterabteilungen a), b) und c) erscheinenden Zahlen. Sie bilden mit
11-12-13 eine zunehmende Reihe auf der einen, mit 8-7-6 eine eben so regel
maBig abnehmende Reihe auf der anderen Seite.

d) 17 dynamischen Beispielen
2 statischen Beispielen

19
Die 64 aufgefiihrten Dreiecksmuster in doppelreihiger Ausfiihrung setzen sich
zusammen aus:

a) 18 Beispielen in Schwarz-W eiB
46 Beispielen in Schwarz-WeiB-Rot

64
Diese Zahlen verfehlen das Verhaltnis von 113 :2/3 ebenso wie das von 1/4 :3/4.

b) 35 Beispielen mit grobem Raster
29 Beispielen mit feinem Raster

64
Diese Zahlen weichen urn 1 von dem Verhaltnis von 5/9 : 4/9 abo

c) 38 aufsteigenden Beispielen
26 absteigenden Beispielen

64
Diesen Zahlen liegt eine entfernte Beziehung auf das Verhaltnis 5/S : 3/S zu

grunde.

d) 33 dynamischen Beispielen
31 statischen Beispielen

64
In diesen Zahlen ist das Verhaltnis von 1/2 : 1/2 urn 1 verschoben.

Mit einem Riickgriff auf die fiinfle Aufgliederung ist von der Beobachtung aus

zugehen, daf es

5. 42 Dreiecksmuster mit grobem Raster
41 Dreiecksmuster mit feinem Raster gibt.

83
Die 42 genannten Dreiecksmuster setzen sich zusammen aus:

a) 22 Beispielen in Schwarz-WeiB
20 Beispielen in Schwarz-W eiB-Rot

42

Auch in diesen Zahlen ist das Verhaltnis von 1/2 : 112 umgangen.
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b) 35 Beispielen in doppelreihiger Ausfiihrung
7 Beispielen in einreihiger Ausfiihrung (I i nw I, V i nw I, VI i so I, X i

so I, XI i 2, XI i 4, XII a 3)

42

In diesen Zahlen liegt ein Verhaltnis von 5/6: 1/6 vor.
Je 2 der genannten Beispiele sind regelmafsig auf die NW-, die 50- und die
5W-Innenfront verteilt, das siebente Beispiel nimmt die Mitte der NO-Fas
sade ein.

c) 27 aufsteigenden Beispielen
15 absteigenden Beispielen

42

Diese Zahlen weichen urn I von dem Verhaltnis von 2/3: 1/3 abo

d) 25 statischen Beispielen
17 dynamischen Beispielen

42

Die Abweichung in diesen Zahlen von dem Verhaltnis von 213: 1/3 bzw. von
112 :112 betragt 3 bzw. 4.

Bei den Zahlen der drei Unterabteilungen b), c) und d) ist ein Wiederkehren der
Einer in 5 bzw. 7 zu beobachten.

Die 41 genannten Dreiecksmuster mit feinem Raster bestehen aus:

a) 7 Beispielen in 5chwarz-WeiB
34 Beispielen in 5chwarz-WeiB-Rot

4 1

Diese Zahlen kommen dem Verhaltnis von 1/6: 5/6 so nahe, wie es die un
gerade Gesamtzahl gestattet.
Von den genannten 7 zweifarbigen Beispielen erscheinen je 2 in den Tiiren
der 5W-Reihe, 2 in einer Tiir der NO-Reihe und nur I (IV I 4) in einer Tiir
der NW-Reihe.

b) 29 Beispielen in doppelreihiger Ausfiihrung
12 Beispielen in einreihiger Ausfiihrung

4 1

In diesen Zahlen zeichnet sich kein faBbares Verhaltnis abo
Von den 12 genannten Beispielen sitzen 4, d. h. 1/3, in den Tiiren der SW
Reihe, wahrend 8, d. h. 213, in den Tiiren der NO-Reihe erscheinen.

c) 24 aufsteigenden Beispielen
17 absteigenden Beispielen

4 1

Diesen Zahlen ist kein klares Verhaltnis zu entnehmen.
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d) 8 statischen Beispielen
33 dynamischen Beispielen

23

41

Diese Zahlen kommen dem Verhaltnis von 1/5 :4/5 so nahe, wie es die un
gerade Gesamtzahl erlaubt,

Diese statistischen Aufstellungen haben, unter jeweils verschiedenem Gesichrs
punkt, einen Einblick in die Vielfalt der vorhandenen Spielarten bei den Dreiecks
mustern gewahrt. Wie aus einer mikroskopischen Untersuchung, bei der der gleiche
Gegenstand durch eine jeweils andere Linse betrachtet wird, ist dabei der kompli
zierte Organismus sichtbar und der wohlgeordnete Kosmos deutlich geworden, den
diese Musterfamilie darstellt.

Die beobachteten Zahlenverhaltnisse, in vielen Fallen klar, in anderen Fallen
wieder kaum greifbar, konnen hier nicht weiter untersucht werden, weil- und das
sei noch einmal nachdriicklich betont - trotz allen auffallenden Eigentiimlichkeiten
nicht beweisbar ist, daf sie einer bewuBten Absicht, d. h. einer ausgekliigelten Be
rechnung der Mosaikplaner entsprungen sind. Damit ist die Grundlage fiir eine
deutende Auswertung zu unsicher.

Ais die optisch wirkungsvollste und fiir die Komposition wichtigste Untergliede
rung sei die Unterscheidung von auf- bzw. absteigenden Dreiecksmustern zuletzt
und ausfiihrlicher behandelt. Es erscheint einleuchtend, daB sie bedeutsamer ist als
etwa die ebenfalls ins Auge fallende Trennung von zwei- bzw. dreifarbigen Drei
ecksmustern. Denn es darf vermutet werden, daB die Menschen des ausgehenden
4.]ahrtausends v.Chr. in besonderem MaBe mit den Augen lebten, daf der Sehsinn
bei ihnen in eigener Weise wach und ausgebildet war, daB sie sozusagen -sehhung
rig- waren. Nur unter dieser Voraussetzung ist der reichhaltige Mosaikschmuck der
Pfeilerhalle sinnvoll, da er sich an seh-begabte und seh-begierige Menschen richtete.
Nur unter diesem Gesichtspunkt wird es auch verstandlich, warum die Scheidung
von auf- bzw. absteigenden Dreiecksmustern fiir die Anordnung der Dreiecks
muster-Mosaiken ausschlaggebend werden konnte; selbst wenn sich die eigentliche
Bedeutung dieser Unterscheidung dem modernen Betrachter nicht erschlieBt.

Rlickgreifend auf die bisher ausgeklammerte zweite Untergliederung ist von der
Feststellung auszugehen, daB es 51 aufsteigende und 32 absteigende Dreiecksmuster
gibt.

a) Die aufsteigenden Dreiecksmuster (s. Plan 14)

Von den insgesamt 83 Dreiecksmustern stell en die 51 aufsteigenden Dreiecks
muster mit 61,445 % den iiberwiegenden Anteil dar. Sie sind den absteigenden
Dreiecksmustern urn 19 iiberlegen, d. h. gerade der Anzahl aller einreihigen Drei

ecksmuster.
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Sie setzen sich zusammen aus:

a) 17 Beispie1en in Schwarz-WeiB
34 Beispielen in Schwarz-WeiB-Rot

51
In diesen Zahlen liegt ein Verhaltnis von 113 :2/3 vor.

b) 34 dynamischen Beispie1en
17 statischen Beispie1en

51
Unter Umkehrung der Glieder kehrt in diesen Zahlen das Verhaltnis von 1/3:2/3
wieder.

c) 14 Beispie1en in einreihiger Ausfiihrung
37 Beispie1en in doppe1reihiger Ausfuhrung

51
In diesen Zahlen ist das Verhaltnis von 113 :213 urn 3 verschoben.

d) 27 Beispielen mit grobem Raster
24 Beispielen mit feinem Raster

51
Bei diesen Zahlen handelt es sich urn ein Verhaltnis, das vielleicht von der Uber

legung 1/2: 1/2 ausging. Da 5I nicht durch 2 teilbar ist, harte allerdings eine Tren
nung in 26 : 25 naher gelegen, wenn man ein Gleichgewicht beider Arten hatte ver
meiden wollen. Es ist beim Zustandekommen dieser Zahlen nicht unmoglich, daf
ein Bezug auf die Zahlen unter a), b) und c) eine Rolle spielt, fur die sich eine eigen
tiimliche Beschrankung auf die Einer 4 bzw. 7 herausstellt.

Urn die Verteilung der aufsteigenden Dreiecksmuster auf die Fassadenflachen
und Turgewande der pfeilerhalle deutlich machen zu konnen, sind die folgenden
vier Tabellen zusammengestellt worden.

1. Aufsteigende Dreiecksmuster: mit grobem Raster, in doppe1reihiger Ausfiihrung

NW-Fassade:

I a 2 Schwarz-WeiB
[I a 5] Schwarz-WeiB
IV a 2 Schwarz-WeiB
IV a 4 Schwarz-WeiB

SO-Fassade:

VI a 5 Schwarz-WeiB-Rot
IX a 2 Schwarz-WeiB-Rot
IX a 4 Schwarz-WeiB-Rot
X a so I Schwarz-WeiB-Rot
X a so 5 Schwarz-WeiB-Rot

= 5



NW-Innenfront:

II i 2 Schwarz-WeiB-Rot
II i 4 Schwarz-WeiB-Rot
III i 2 Schwarz-WeiB-Rot
III i 4 Schwarz-WeiB-Rot

=4
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SO-Innenfront:

VII i 2 Schwarz-WeiB-Rot
VII i 4 Schwarz-WeiB-Rot
VIII i 2 Schwarz-WeiB-Rot
VIII i 4 Schwarz-WeiB-Rot

=4

NO-Fassade:

Va no I Schwarz-WeiB
X a no I Schwarz-WeiB
X a no 3 Schwarz-WeiB
X a no 5 Schwarz-WeiB

=4

25

SW-Innenfront:

NO-Innenfront:

[XII i 3] Schwarz-WeiB (Fragment XIX)

= I

Das heiBt: In dieser Kombination von Raster und Ausfuhrung sind die auf
steigenden Dreiecksmuster auf allen drei Fassaden der pfeilerhalle vertreten. Auf
fallig ist dabei, daf sie auf der langgestreckten NW-Fassade in ebensoviel Nischen
erscheinen wie auf der kiirzeren NO-Fassade (je 4). Auf der SO-Fassade sind sie
mit einer Anzahl von 5 etwas bevorzugt. Wahrend sie auf der NW- wie auf der
NO-Fassade dem Gesamtcharakter der Abstimmung auf zwei Farben unterworfen
sind, werden gerade sie auf der SO-Fassade zu den Tragern der Dreifarbenwir
kung. In dieser Hinsicht sind sie gleich behandelt wie die absteigenden Dreiecks
muster (s. darunter S. 32). Die Verteilung auf der NW-Fassade mit je zwei Bei
spielen auf pfeiler I bzw. pfeiler IV ist in der Zahl, nicht aber in der Anordnung
regelmaiiig, sondern in eigenartiger Weise nach SW aus dem Gleichgewicht ver
schoben. Eine entsprechende Verschiebung im Gegensinne nach NO ist fur die ab
steigenden Dreiecksmuster auf dieser Fassade zu beobachten (s. darunter S. 32).
Unregelmaiiig ist auch die Verteilung auf der SO-Fassade; sie schaffi, mit je zwei
Beispielen auf Pfeiler IX und pfeiler X, ein Obergewicht auf der nordostlichen
Halfle bzw. an der Ost-Ecke. Diesem Obergewicht tragt auch die Verteilung auf
der NO-Fassade Rechnung, mit drei Beispielen auf pfeiler X. Sowohl auf der SO
wie auf der NO-Fassade bleibt also am jeweils entgegengesetzten Fassaden-Ende
ein aufsteigendes Dreiecksmuster fur sich.

Die aufsteigenden Dreiecksmuster haben Anteil an der NW-, der SO- und der
NO-Innenfront, wahrend sie in dieser Kombination auf der SW-Innenfront fehlen.
Fur sich betrachtet, ist die Verteilung regelmaliig. In Zahl und Anordnung ent
sprechen sich die beiden Langfronten; durch XII i 3 verlaufl die Mittelachse der
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Pfeilerhalle. Andererseits stellt sich ein Obergewicht dieser Dreieeksmuster in der
siidwestlichen Halfle des Innenraumes heraus. Ihm steht unter den absteigenden
Dreieeksmustern nichts Vergleichbares gegeniiber, da in den entsprechenden Nischen
der nordostlichen Halfle Rechteckmuster sitzen (s. darunter S. 80). Vorsichtig laBt
sich vermuten, daB die siidwestliche Halfle des Innenraumes in irgendeiner Weise
etwas mit Dreieeksmustern zu tun haben mag. Dieser Eindruek wird sich bei Be
trachtung der folgenden Kombination verstarken,

2. Aufsteigende Dreieeksmuster: mit grobem Raster, in einreihiger Ausfiihrung

NW-Innenfront: SO-Innenfront:

Ii nw 1 Schwarz-WeiB-Rot VI i so 1 Schwarz-WeiB-Rot

NW-Fassade:

= 1

SO-Fassade:

= 1

SW-Innenfront:

XI i 2 Schwarz-WeiB
XI i 4 Schwarz-WeiB

=2

NO-Fassade:

XII a 3 Schwarz-WeiB

= 1

NO-Innenfront:

Das heiBt: Aufsteigende Dreieeksmuster in dieser Kombination fehlen auf den
beiden langen Fassaden der pfeilerhalle und treten in nur einem einzigen Beispiel
auf der NO-Fassade auf. Die Besonderheit des Platzes in XII a 3 ist hervorzu
heben, denn durch diese Nische verlaufl die Langsachse der Pfeilerhalle, sei es, daf
sie davon ihren Ausgang nimmt, sei es, daf dort ihr Endpunkt ist. Uberdies zeich
net sich das dort sitzende Dreieeksmuster dadurch aus, daB es eine unterlegte Zick.
zaekstruktur aufweist, die nur hier in einreihiger Ausfiihrung, mit grobem Raster
und in Schwarz-WeiB vorkommt (vgl. unter S. 138).

Betrachtet man die Innenfronten, so stellt sich heraus, daB sie in dieser Kombi
nation auf der SW-Innenfront erscheinen, wo sie in der vorigen Kombination fehl
ten, und daB sie auf der NO-Innenfront nicht auftreten, wo sie in der vorigen
Kombination vorhanden waren. Die NW- und die SO-Innenfront vermehren sich
in regelmaliiger Weise urn je 1 Beispiel. Hier fehlt das Gegengewicht der Verteilung
in den Nischen V i nw I und X i so I; an dieser Stelle erscheinen absteigende Drei
eeke, zugleich die einzigen, die im Innenraum vorkommen. Diese Verteilung der
aufsteigenden Dreiecksmuster bewirkt eine Zunahme des Dbergewichts der Drei
ecksmuster in der siidwestlichen Raumhalfle in so ausgesprochener Weise daB die,
weiter oben geaulierte Vermutung an Wahrscheinlichkeit gewinnt.
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3. Aufsteigencle Dreiecksmuster: mit feinem Raster, in cloppelreihiger Ausfiihrung

Tiir I:

II 12 Schwarz-WeiB-Rot
II 14 Schwarz-WeiB-Rot

Tiir I-I:

VI12
VI14
VII r 2
!!

Schwarz-WeiB-Rot
Schwarz-WeiB-Rot
Schwarz-WeiB-Rot

Tiir A: Tiir C:

=2 =3

Tiir J: Tiir G: Tiir B: Tiir D:
II r 2 Schwarz-WeiB-Rot
! VII 14 Schwarz-WeiB-Rot
!! !
III 14 Schwarz-WeiB-Rot !!

=2 = I

Tiir K: Tiir F:

VIII 1 2 Schwarz-WeiB-Rot
!! VIII 14 Schwarz-WeiB-Rot
IV12 Schwarz-WeiB-Rot !

=1 =2

Tiir L: Tiir E:

IV r 2 Schwarz-WeiB-Rot
IV r 4 Schwarz-WeiB-Rot IX 14 Schwarz-WeiB-Rot
V 12 Schwarz-WeiB-Rot X r 2 Schwarz-WeiB-Rot

!

=3 =2

Die einfachen Ausrufungszeichen weisen clarauf hin, daf in diesen Fallen zwar
Dreiecksmuster, aber solche absteigender Richtung vorliegen; doppelte Ausrufungs
zeichen machen clarauf aufmerksam, daB in diesen Fallen andere Musterfamilien
auftreten.

Das heiBt: In clieser Kombination erscheinen die aufsteigenden Dreiecksmuster
in allen Tiiren der NW- und der SO- Reihe, und in allen Fallen handelt es sich urn
dreifarbige Beispiele. Dagegen fehlen sie in clieser Kombination sowohl in den
Tiiren der SW- wie in denen cler NO-Reihe.

Zwar entspricht sich auch die Zahl der aufsteigenden Dreiecksmuster mit je 8
auf beiden Tiir-Reihen, aber in der Verteilung herrschen Unterschiede. Dem Rhyth-
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mus 2-2-1-3 in den Tiiren der NW-Reihe Hiuft der Rhythmus 3-1-2-2 in den
Tiiren der SO-Reihe entgegen. Keine der Taren ist mit 4 aufsteigenden Dreieck.s
mustern besetzt.

Mit absteigenden Dreieck.smustern gemischt ist die Verteilung in den Taren I
und L auf der NW-Reihe, in den Taren E und F auf der SO-Reihe. Zusatzliche
Mischung mit Mustern aus anderen Familien weisen die Taren J und K auf der
NW-Reihe und die Tiiren G und H auf der SO-Reihe auf. Darin scheint eine
gewisse Regelmaisigkeit zu liegen, deren Gesetze sich jedoch nicht deutlich fassen
lassen.

Die gleiche Erscheinung ist zu beobachten, wenn man untersucht, welche Taren
nur auf einer Durchgangsfront, und welche auf beiden Durchgangsfronten mit auf
steigenden Dreieck.smustern besetzt sind. Auf nur einer Seite haben Dreieck.smuster
dieser Art die Taren lund K auf der NW-Reihe, also nicht das gleiche Paar wie
im vorherigen Absatz, wobei Tar I noch 2, Tar K jedoch nur 1 Beispiel hat. Auf
der SO-Reihe findet sich eine vergleichbare Anordnung in den Taren G und F, also
ebenfalls in einer anderen Paar-Gruppierung als im vorigen Absatz, und dabei hat
Tar F 2, Tiir G jedoch nur noch I Beispiel. Tar L von der NW-Reihe und Tiir H
von der SO-Reihe stimmen in der Besetzung zu 3/4 mit diesen Dreiecksmustern mit
einander iiberein, Tar J geht in der Anordnung insofern mit Tar E parallel, als
diese Dreiecksmuster auf jeder der Durchgangsfronten nur einmal vorkommen.

4. Aufsteigende Dreiecksmuster: mit feinem Raster, in einreihiger Ausfilhrung

Tar A: Tar c,
I 1 1 Schwarz-WeiB XII r 2 Schwarz-WeiB-Rot
XI r 1 Schwarz-WeiB !

=2
X 12 Schwarz-WeiB-Rot
!

=2

Tiir B: Tar D:

XIII Schwarz-WeiB
VI r 1 Schwarz-WeiB Vr4 Schwarz-WeiB

=2 XII 12 Schwarz-WeiB-Rot
!

=2

Das heiBt: In dieser Kombination sind die aufsteigenden Dreiecksmuster auf
die Tiiren der SW- und der NO-Reihe beschrankt, Alle 4 Taren stimmen in der
Anzahl von 2 miteinander iiberein, AusschlieBlichmit zweifarbigen Beispielen sind
die Taren der SW-Reihe besetzt; dem steht nur ein einziges Beispiel in Tar D auf
der NO-Reihe gegeniiber. Verteilung auf beide Durchgangsseiten ist ebenfalls fiir
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alle 4 Tiiren festzustellen. Mischung mit absteigenden Dreiecksmustern zeigen iiber-
einstimmend nur die Tiiren der NO-Reihe. Das Auftreten der aufsteigenden Drei-
ecksmuster in den Tiiren A und B vergrofsert das Obergewicht dieser Muster in der
siidwestlichen Ha1fte.

Urn den Platz ermitte1n zu konnen, den die aufsteigenden Dreiecksmuster in der
Reihenfo1ge der Nischen einnehmen, und urn damit zu Aussagen zu kommen, die
die Funktion der aufsteigenden Dreiecksmuster verstandlich machen, ist von fo1-
gender Aufstellung auszugehen:

Pfeiler Zah1 auBen mnen links rechts

I 4 la2 Ii nw 1 11 1
[I a 5]

II 5 II i 2 II 12 II r 2

II i 4 II 14

III 3 III i 2 11114
III i 4

IV 5 IVa 2 IV12 IVr 2

IVa4 IVr 4

V 3 Vano 1 V12 V r4

VI 5 VI a so 1 VI i so 1 VI12 VI r 1
VI14

VII 4 VII i 2 VII 14 VII r 2

VII i 4

VIII 4 VIII i 2 VIII12
VIII i 4 VIII 14

IX 3 IXa 2 IX 14

IX a4

X 7 X a so 1 X 12 Xr 2

X a so 5
Xano 1
Xano 3
Xano 5

XI 4 XI i 2 Xl11 XI r 1

XI i 4

XII 4 XII a 3 [XII i 3J XII 12 XII r 2

51 14 13 15 9
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Daraus geht hervor, daB es keinen einzigen pfeiler gibt, an dem die aufsteigen
den Dreiecksmuster fehlten. ]edoch bestehen im Einzelnen Unterschiede, die fiir die
Beurteilung der Kompositionsweise der Mosaikplaner nicht unwesentlich sind.

Am ausgewogensten ist die Verteilung auf die Pfeiler XI und XII, also gerade
jene Mittelpfeiler der Schmalseiten des Gebaudes, die in einer Langsachse liegen.
Mit einem Auftreten der aufsteigenden Dreiecksmuster nur auf der Innenfront und
auf der linken und der rechten Durchgangsfront sind die beiden sich gegenilber
liegenden pfeiler II und VII als Gegenstiicke behandelt. Zwischen den pfeilern II
und IV der NW-Reihe besteht ein verwickelter Umkehrungsbezug: wo pfeiler II
diese Muster auf der Innenfront hat, kehren sie bei pfeiler IV auf der AuBenfront
wieder; die Besetzung der Durchgangsfronten entspricht sich ebenfalls in einem Um
kehrungsbezug zwischen links und rechts. Durch einen, allerdings schwacheren Um
kehrungsbezug sind auch die sich gegeniiberliegenden pfeiler III und VIII mitein
ander verbunden; bei beiden erscheinen diese Muster auf der Innenfront und auf
der linken Durchgangsfront. Zu diesen beiden stellt sich Pfeiler IX mit einem
neuerlichen Umkehrungsbezug: hier sind - ahnlich wie auf dem gegeniiberliegen
den pfeiler IV - nur die Innen- bzw. AuBenfront miteinander vertauscht. Ledig
lich von den Eckpfeilern ist unter diesern Gesichtspunkt jeder anders behandelt;
hier lassen sich weder Beziige untereinander, noch zu den iibrigen pfeilern erkennen.

Urn Wiederholungen zu vermeiden und die Obersicht klarer zu halten, ist die
Funktionsbestimmung fiir die aufsteigenden Dreiecksrnuster hier zuriickgestellt und
sparer, irn Zusammenhang mit den absteigenden Dreiecksrnustern, vorgenommen
worden. Ihre Untersuchung erscheint vordringlich.

b) Die a b stei genden D reiecksrn uster (s. Plan 15)

Mit 32 von 83 Dreiecksrnuster-Mosaiken stell en die absteigenden Dreiecksmuster
38,555 % dar.

Sie setzen sich zusammen aus:

a) 12 Beispielen in Schwarz-WeiB
20 Beispielen in Schwarz-WeiB-Rot

32

In diesen Zahlen liegt ein Verhaltnis von 3/8 : 5/8 yore

b) 17 dynamischen Beispielen
15 statischen Beispielen

32

Bei diesen Zahlen handelt es sich wieder urn einen der Falle, in denen das Ver
haltnis 1/2 : 1/2 durch die Verschiebung urn I vermieden wird.
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c) 26 Beispielen in doppelreihiger Ausfiihrung
6 Beispielen in einreihiger Ausfiihrung (V i nw I, V r 2, X i so I, X 1 4, XII

1 4, XII r 4)

32

Diese Zahlen ergeben ein Verhaltnis von 13/ 16 : 3116, das nicht weit von einer Ent
sprechung 3/4 : 1/4 entfernt ist. Die 6 genannten Beispiele befinden sich samtlich in
der nordostlichen Halfte der Pfeilerhalle. 2 davon, d. h. lis, sind unter die NW
und die SO- Innenfront aufgeteilt, die iibrigen 213 entfallen zu je 2 Beispielen
auf die beiden Tiiren der NO-Reihe.
Von den 6 genannten Beispielen sind 3 in Schwarz-WeiB, 3 in Schwarz-WeiB
Rot gehalten. Hier tritt das Verhaltnis von 1/2 : 112 klar zutage.
Eigenartigerweise trennen sich auch die 26 genannten Beispiele in doppelreihiger
Ausfiihrung in zwei Halflen, wenn man sie unter dem Gesichtspunkt des Mosaik
rasters betrachtet. 13 Beispielen mit grobem Raster, die samtlich auf den AuBen
fassaden erscheinen, stehen 13 Beispiele mit feinem Raster gegeniiber, die auf
die Tiiren nur der NW- und der SO-Reihe verteilt sind.

d) 15 Beispielen mit grobem Raster
17 Beispielen mit feinem Raster

32

Diese Zahlen weichen urn I von dem Verhaltnis von 1/2 : 112 ab und entsprechen,
unter Umkehrung der Glieder, den Zahlen unter b).

Wie fiir die aufsteigenden Dreieck.smuster, so muf auch fiir die absteigenden
Dreiecksmuster die Verteilung auf die Fassadenflachen und Turgewande der Pfeiler
halle untersucht werden. Als Ausgangspunkt dazu dienen folgende vier Tabellen:

1. Absteigende Dreieck.smuster: mit grobem Raster, in doppelreihiger Ausfiihrung

NW-Fassade:

II a 2 Schwarz-WeiB
II a 4 Schwarz-WeiB
Va nw 2 Schwarz-WeiB
[Va nw 5] Schwarz-WeiB

=4

NW-Innenfront:

SO-Fassade:

VI a I Schwarz-WeiB
VI a 3 Schwarz-WeiB
VII a 2 Schwarz-WeiB-Rot
VII a 4 Schwarz-WeiB-Rot
VIII a 2 Schwarz-WeiB-Rot
VIII a 4 Schwarz-WeiB-Rot
X a so 3 Schwarz-WeiB-Rot

=7

SO-Innenfront: SW-Innenfront:
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NO-Fassade:
XII a I Schwarz-WeiB
XII a 5 Schwarz-WeiB

=2

NO-Innenfront:

Das heiBt: Die absteigenden Dreiecksmuster erscheinen in dieser Kombination
auf allen AuBenfassaden der Pfeilerhalle, wie die aufsteigenden Dreiecksmuster;
sie fehlen dagegen auf allen Fronten des Innenraumes. Ihre Haufung ist unter
schiedlich. Auf der NW-Fassade entsprechen sie in der Zahl den aufsteigenden
Dreiecksmustern (s. oben S. 24); ihre Verteilung laBt ein Obergewicht nach NO hin
erkennen. Sie treten in die Nischen ein, die bei den aufsteigenden Dreiecksmustern
frei geblieben waren, und bilden mit ihnen zusammen einen Verschrankungsbezug
urn die Mitte der Fassade, die selbst davon ganz unberiihrt bleibt, Auffallend ist
das Obergewicht der absteigenden Dreiecksmuster auf der SO-Fassade, wo ihnen
von insgesamt 12 Nischen nicht weniger als 7 eingeraumt worden sind. Damit iiber
treffen sie noch das Obergewicht, das die aufsteigenden Dreiecksmuster auf dieser
Fassade, im Vergleich mit der NW-Fassade, bilden. Wie diese, so sind auch die ab
steigenden Dreiecksmuster auf der SO-Fassade die Trager der Dreifarbenwirkung,
und wohl nicht zufallig sind sie mit ihnen dadurch ins Gleichgewicht gebracht, daf
5 von ihnen in Schwarz-WeiB-Rot, 2 dagegen in Schwarz-WeiB gehalten sind.
Beide zweifarbigen absteigenden Dreiecksmuster sitzen in den Nischen, die bei dem
spateren Erweiterungsbau des »GroBen Badehauses« unsichtbar wurden. In der Ver
teilung fallt eine Bevorzugung der siidwestlichen Fassaden-Halfte auf, die bis zu
ihrer Mitte reicht. Das entspricht der ahnlichen Erscheinung bei den aufsteigenden
Dreiecksmustern auf der nordostlichen Fassaden-Halfle und bedeutet ebenfalls
einen Verschrankungsbezug. Er ist sogar darin eingehalten, daB ein einzelnes ab
steigendes Dreiecksmuster am nordostlidien Fassaden-Ende der Reihung der an
deren gegeniibersteht. Regelmaliig ist die Verteilung auf der NO-Fassade in XII
a I und XII a 5; sie bildet im Mittelpfeiler sowohl wie im Ganzen der Fassade ein
wohlabgewogenes Gleichgewicht.

2. Absteigende Dreiecksmuster: mit grobem Raster, in einreihiger Ausfiihrung

NW-Fassade: SO-Fassade: NO-Fassade:

NW-Innenfront: SO-Innenfront: SW-Innenfront: NO-Innenfront:
Vi nw I Schwarz-WeiB X i so I Schwarz-WeiB

= I = I
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Das heilit: In dieser Kombination fehlen die absteigenden Dreiecksmuster auf
allen AuBenfassaden der Pfeilerhalle; in dieser Hinsicht sind sie anders behandelt
als die aufsteigenden Dreiecksmuster, denen wenigstens eine Nische auf der NO
Fassade eingeraurnt ist.

Diese Kombination ist umgekehrt die einzige, unter der die absteigenden Drei
ecksmuster Zugang zum Innenraum gefunden haben. Hier sind sie, in je einem
Beispiel, auf die NW- und die SO- Innenfront beschrankt und treten nur an den
auBersten nordostlichen Randern dieser beiden Langfronten, in den Ecken auf.

3· Absteigende Dreiecksmuster: mit feinem Raster, in doppelreihiger Ausfiihrung

Tiir I: Tiir H:

I r 2 Schwarz-WeiB-Rot
I r 4 Schwarz-WeiB-Rot
!

=2

Tiir A: Tiir C:

Tiir ]:

II r 4 Schwarz-WeiB-Rot
!!

ru- G: Tiir B:

VII 1 2 Schwarz-WeiB-Rot 
!
VIII r 2 Schwarz-WeiB-Rot
VIII r 3 Schwarz-WeiB-Rot

=1 =3

ru- K: Tiir F:

III r 2 Schwarz-WeiB-Rot
!!

IX r 2 Schwarz-WeiB-Rot
IV 14 Schwarz-WeiB IX r 4 Schwarz-WeiB-Rot

=2 =2

Tiir L: Tiir E:

IX 12 Schwarz-WeiB-Rot

V 14 Schwarz-WeiB-Rot X r 4 Schwarz-WeiB-Rot

=1 =2

Tiir D:

Das heiBt: In dieser Kombination finden sich die absteigenden Dreiecksmuster
nur in den Tiiren der NW- und der So-Reihe, fehlen dagegen in den Tiiren der
beiden Schmalseiten. Ihre Verteilung ist schwieriger zu durchschauen als die der
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aufsteigenden Dreiecksmuster. Einem Rhythmus von 2-1-2-1 in den Tiiren der
NW-Reihe steht eine unregelmafsige Abfolge von 0-3-2-2 in den Tiiren der SO
Reihe gegeniiber. Tiir I von der NW-Reihe und Tiir F von der SO-Reihe stimmen
in der Anzahl und auch in der Anordnung der absteigenden Dreiecksmuster auf
nur einer Durchgangsfront iiberein. Fiir die Tiiren K von der NW-Reihe und E
von der SO-Reihe laBt sich eine Dbereinstimmung in der Anzahl und der Anord
nung der absteigenden Dreiecksmuster auf beide Durchgangsfronten beobachten.
Tiir J und Tiir L auf der NW-Reihe haben iibereinstimmend nur ein einziges ab
steigendes Dreiecksmuster, aber nicht auf der gleichen Durchgangsfront. Tiir H auf
der SO-Reihe fallt dadurch auf, daB in ihr die absteigenden Dreiecksmuster vollig
fehlen. Demgegeniiber weist Tiir G auf der SO-Reihe die Besonderheit auf, daB
dort 3 absteigende Dreiecksmuster erscheinen.

4. Absteigende Dreiecksmuster: mit feinem Raster, in einreihiger Ausfiihrung

Tiir A:

Tiir B:

Tiir C:

[XII r 4] Schwarz-WeiB-Rot
!
X 14 Schwarz-WeiB-Rot

=2

Tiir D:

V r 2 Schwarz-WeiB
!

[XII 14J Schwarz-WeiB-Rot

=2

Das zeigt, daB die absteigenden Dreiecksmuster auch in dieser Kombination
nicht in den beiden Tiiren der SW-Reihe vorkommen, in jenen Durchgangen also,
die die Verbindung der Pfeilerhalle mit dem »GroBen Badehaus« herstellen.

Mit je 2 Beispielen und der Anordnung auf beiden Durchgangsfronten ist ihre
Verteilung auf die Tiiren C und D regelmafsig. Hinzuweisen ist auf das schwarz
weiBe Beispiel in V r 2; es hat seine einzige Parallele in IV 14 in der Tiir K auf der
NW-Reihe.

Mit Hilfe der folgenden Aufstellung ist die Verteilung der absteigenden Drei
ecksmuster auf die Pfeiler zu ermitteln und die Grundlage fiir die Funktionsbe
stimmung im Rahmen der Nischenfolge zu gewinnen:
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Vanw 2 Vi nw 1

[Va nw 5J
VI a 1

VIa3

VII a 2
VII a a

VIIIa2
VIII a 4

Pfeiler

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Zahl

2

3

1

5

2

3

4

3

4

4

32

auBen

X a so 3

XII a 1

XII a 5

13

innen

X i so 1

2

links

IV14

Vl4

VII I 2.

IX 12

6

III r 2

Vr 2

VIII r 2

VIII r 3

IX r 2

IX r 4

Xr4

[XII r 4]

II

Daraus geht hervor, daB es nur einen einzigen pfeiler gibt, an dem die absteigen
den Dreiecksmuster fehlen, namlidi Pfeiler XI, den Mittelpfeiler der 5W-Reihe.
Ein Gleichgewicht herrscht in der Verteilung auf pfeiler XII, den Mittelpfeiler der
NO-Reihe, in der Besdirankung auf die AuBenfront und die beiden Durchgangs
fronten. Weniger deutlich ist das Gleichgewicht bei den Eckpfeilem V, mit 5 Bei
spielen, und X, mit 4 Beispielen, der NO-Reihe; iibereinstimmend sind bei beiden
gerade die NO-Fronten von absteigenden Dreiecksmustern freigehalten. Damit
hebr sich eine Pfeilergruppe am NO-Ende des Gebaudes heraus, bei der die ab
steigenden Dreiecke etwa im Gleichgewicht stehen. Als Gegenstiicke sind die beiden
gegeniiberliegenden Pfeiler II und VII insofern behandelt, als dart die absteigen
den Dreiecksmuster auf die AuBenfronten und die redite bzw. linke Durchgangs
front besdirankt sind. Zu Pfeiler II stellt sich Pfeiler VIII in einem Umkehrungs
bezug, da die absteigenden Dreiecksmuster bei beiden auf den AuBenfronten und
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der jeweils rechten Durchgangsfront begegnen. Ein anderer Umkehrungsbezug be
steht zwischen den Pfeilern III und IV dadurch daB nur die linke bzw. rechte
Durchgangsfront mit absteigenden Dreiecksmusrern besetzt sind. In der Verteilung
auf nur die beiden Durchgangsfronten nimmt Pfeiler IX eine eigene Stellung ein.
Eckpfeiler lund Eckpfeiler VI entsprechen sich zwar in der Zahl der absteigenden
Dreiecksmuster, nicht aber in ihrer Verteilung; bei pfeiler I sitzen beide auf einer
Durchgangsfront, bei Pfeiler VI beide auf der AuBenfront.

Betrachtet man die Verteilung der aufsteigenden und der absteigenden Dreiecks
muster im Zusammenhang, so ergeben sich folgende Beobachtungen:

Der Ballung der aufsteigenden Dreiecksmuster in der SW-Halfte der Pfeiler
halle entspricht ein, allerdings weniger gewichtiges, Zusammenziehen der absteigen
den Dreiecksmuster auf der NO-Halfte. Es bleibt auf den AuBenfassaden und auf
den Durchgangsfronten der Tiiren verschleiert, wird aber klar, wenn man die
Innenfronten hinzunimmt.

Zahlenmaflig den aufsteigenden Dreiecksmustern unterlegen, sind die absteigen
den Dreiecksmuster auf pfeiler XII mit ihnen gleichberechtigt, auf Pfeiler V urn 2

iiberlegen, auf Pfeiler X urn 3 unterlegen. Zur Vorherrschaft gelangen sie nur in
den nordostlichen Ecken des Innenraumes.

Zur folgenden Bestimmung des Platzes, den die auf- bzw. absteigenden Drei
ecksmuster im Rahmen der Nischenabfolge einnehmen, sind einige Vorbemerkun
gen notwendig. Die verwendeten Bezeichnungen fur die verschiedenen Nischen
Arten miissen erklart werden; damit geschieht ein Vorgriff auf die weiter unten
ausgefiihrte Bestimmung der Nischen (s.S. I 17 ff.). Zur Erleichterung der Obersicht
sind sowohl die Plane I I-I 5 als auch die vorhergegangenen Aufstellungen heran
zuziehen.

Die Nischen der pfeilerhalle gliedern sich in Ecknischen, Begleitnischen, Mittel
nischen und paarbildende Nischen.
Die Ecknischen tragen auf den Planen die Zahlen lund 5, falls es sich urn Pfeiler

fronten von 5 Nischen handelt; die Zahlen lund 6, falls es sich urn
sechsgliedrige Pfeilerfronten handelt wie bei den Eckpfeilern; die
Zahlen I bei Fronten, die nur 4 oder 3 Nischen umfassen.

Die Begleitnischen tragen auf den Planen die Zahlen 2 und 4 bei Pfeilerfronten
von 5 Nischen; die Zahlen 2 und 5 bei den sechsgliedrigen Pfeiler
fronten.

Die Mittelnischen erscheinen auf den Planen unter der Zahl 3, falls Pfeilerfronten
mit 5 Nischen vorliegen; unter der Zahl 3 bzw. 4 bei einer sechs
gliedrigen Pfeilerfront.

Die paarbildenden Nischen decken sich in manchen Fallen mit den Begleitnischen.
Sie sind eine Besonderheit auf manchen der sechsgliedrigen Pfeiler
fronten und charakteristisch fur Fronten, die nur 4 Nischen auf
weisen. 1m einen FaIle tragen sie auf den Planen die Zahlen lund
3, im anderen Falle die Zahlen 2 und 4.
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a) Die aufsteigenden Dreiecksmuster erscheinen in

Ecknischen in
11 I

VlrI
XIII
Xlr I

37

=4
D. h. in 4 einwandfreien Fallen.

Dazu kommen:

I i nw I, falls diese Nische nicht unter die Begleitnischen oder unter die paarbilden
den Nischen zu zahlen ist,

VI i so I, falls nicht unter die Begleitnischen oder die paarbildenden Nischen zu
rechnen,

Va no I, falls nicht zu den paarbildenden Nischen gehorig,
V r 4, falls nicht zu den paarbildenden Nischen gehorig,
X a so I, falls nicht zu den paarbildenden Nischen gehorig,
X a no I, falls nicht zu den paarbildenden Nischen gehorig,

=6
d. h. 6 mehrdeutige Falle.

Sie sitzen in
Mittelnischen in

XII a 3
[XII i 3]

=2

D. h. in 2 eindeutigen Fallen.

Dazu kommt:

X a no 3, falls nicht unter die paarbildenden Nischen zu zahlen.

= I

d. h. I mehrdeutiger Fall.

Sie treten auf in
Begleitnischen in

Ia2

[I a 5J
II i 2

II i 4
II 12
II 14
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II r 2

III i 2
III i 4
III14
IVa 2

IV a 4
IV 12
IVr 2
IVr 4
V12
VI12
VI 14
VII i 2

VII i 4
VII r 2

VII 14
VIII i 2
VIII i 4
VIII 12
VIII 14
IX a 2

IXa4
IX 14
Xr 2

XI i 2

XI i 4

= 32

D. h. in 32 eindeutigen Fallen.

Dazu kommen:
I i nw I, falls diese Nische nicht unter die Ecknischen oder die paarbildenden Ni- , , , , , ,

schen gezahlt werden muB,
VI i so I, falls nicht unter eine dieser beiden Nischenarten zu rechnen,
VI a 5, falls nicht unter die paarbildenden Nischen gehorig,
X a so 5, falls nicht unter die paarbildenden Nischen zu zahlen,
X a no 5, falls nicht unter die paarbildenden Nischen zu rechnen,
X 12, falls nicht zu den paarbildenden Nischen gehorig,
XII 12, falls nicht zu den paarbildenden Nischen gehorig,
XII r 2, falls nicht zu den paarbildenden Nischen gehorig,

=8

d. h. 8 mehrdeutige Ealle.
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In den beiden erstgenannten Fallen (I i nw I, VI i so I) wird sich sparer, bei der
Betrachtung der Eck-Kompositionen des Innenraumes (s. S. 147) zeigen, daB
auch diese Nischen als Begleitnischen aufzufassen sind. Khnlich steht es mit den 6

iibrigen Fallen: sie sind zwar paarbildende und Begleitnischen zugleich, jedoch iiber
wiegt der Charakter einer Begleitnische.

Sie sitzen in paarbildenden Nischen in

I i nw I, falls diese Nische nicht als Ecknische oder als Begleitnische aufzufassen ist,
VI i so I, falls nicht unter die Ecknischen oder die Begleitnischen zu rechnen;
Va no I, falls nicht zu den Ecknischen zu zahlen,
V r 4, falls nicht unter die Ecknischen zu rechnen,
X a so I, falls nicht zu den Ecknischen gehorig,
X a no I, falls nicht zu den Ecknischen gehorig;
VI a 5, falls nicht zu den Begleitnischen zu rechnen,
X a so 5, falls nicht unter die Begleitnischen zu zahlen,
X a no 5, falls nicht unter die Begleitnischen zu rechnen,
XI 2, falls nicht zu den Begleitnischen gehorig,
XII 12, falls nicht zu den Begleitnischen zu zahlen,
XII r 2, falls nicht zu den Begleitnischen zu rechnen;
X a no 3, falls nicht zu den Mittelnischen gehorig.

= 13

d. h. in 13 Fallen, von denen alle mehrdeutig sind.

In den 4 Fallen von V a no I, X a so I, X a no I und X a no 3 erscheint es je
doch gesucht, diese Nischen anders denn als paarbildende Nischen auffassen zu
wollen. Fur die beiden Falle I inw I und VI i so I ist mit Hilfe der Eck-Kom
positionsanalyse (s. S. 147) eine Entscheidung zugunsten von Begleitnischen zu
fallen. Auch fur die iibrigen 7 Falle wird man, unter Zuhilfenahme der Funktions
bestimmung der Nischen (s. S. 118), der Auffassung von Begleitnischen den Vor
zug geben.

Zusammenfassend ist festzuhalten:

Die aufsteigenden Dreiecksmuster sitzen in

32 Fallen oder zu 62,745 % in Begleitnischen. Dazu sind mit groBer Wahrschein
lichkeit weitere 8 FaIle zu rechnen.

4 Fallen oder zu 7,843 0/0 in Ecknischen. Dazu kommen 6 unsichere FaIle.
2 Fallen oder zu 3,9 21 % in Mittelnischen. Dazu kommt ein mehrdeutiger Fall.

13 Fallen oder zu 25,490 % in paarbildenden Nischen. AIle diese Falle sind mehr
deutig, jedoch sind 4 von ihnen zu sichern.

5I 99,999 0
/ 0

Das heiBt: Da die aufsteigenden Dreiecksmuster fast zu 213 in Begleitnischen
auftreten, ist dort ihr Stammplatz. Gelegentlich kommen sie in Ecknischen vor,
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selten in Mittelnischen. In etwa einem Viertel der Falle werden sie zur Bildung von
periodischen Nischenpaaren herangezogen. Sie stellen dort immer das erganzende
Glied dar, das von einem anderen abhangt, mit einem anderen enklitisch zusam
mengefiigt ist. Diese Erscheinung wird, im Unterschied zu dem bedingenden Glied,
im Folgenden als -Rectum« bezeichnet, wahrend die jeweils das Nischen-Paar be
herrschenden Muster -Regens- genannt werden.

b) Unter den gleichen Gesichtspunkten schlieBt sich die Funktionsbestimmung der
absteigenden Dreiecksmuster an. Sie erscheinen in
Ecknischen in
XII a I

XII a 5

=2

D. h. in 2 einwandfreien Fallen.

Dazu kommen:

Vi nw I, falls diese Nische nicht unter die Begleitnischen oder unter die paarbil
denden Nischen gehort,

X i so I, falls nicht zu den Begleitnischen oder zu den paarbildenden Nischen zu
zahlen;

VI a I, falls nicht unter die paarbildenden Nischen zu rechnen,
X I 4, falls nicht zu den paarbildenden Nischen gehorig,
[XII I 4J, falls nicht zu den paarbildenden Nischen zu zahlen,
[XII r 4], falls nicht zu den paarbildenden Nischen gehorig.

=6

d. h. 6 mehrdeutige Falle. Fiir VI a list der Charakter einer paarbildenden Nische
vorherrschend.

Sie treten auf in
Mittelnischen in
VIII r 3

= I

D. h. in einem eindeutigen Fall.

Dazu kommen:

VI a 3, falls n~cht zu den paarbildenden Nischen gehorig,
X a so 3, falls mcht zu den paarbildenden Nischen zu zahlen,

=2

d. h. ~ mehrdeut~ge Falle. Doch wird man in heiden Fallen dem Charakter einer
paarbildenden Nische den Vorrang geben.

Es ist zu heachten, daB in den sicheren Eck- und Mittelnisch h lb . 1
h . d . Fstei d . en nur a so VIea steigen e wie au steigen e Drelecksmuster erscheinen.
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Sie sitzen in
Begleitnischen in

Ir2
Ir4
II a 2

II a 4
II r 4
IIIr2
IV 14
Va nw z
[Va nw 5]
V 14
VII a 2
VII a4
VII 12
VIIIa2
VIII a 4
VIII r 2
IX r 2

IXr 4
IX 12
Xr4

=20

D. h. in 20 einwandfreien Fallen.

Dazu kommen:

Vi nw I, falls diese Nische nicht zu den Ecknischen oder zu den paarbildenden Ni
schen gehort,

X i so I, falls nicht zu den Ecknischen oder zu den paarbildenden Nischen zu
zahlen;

V r 2, falls nicht zu den paarbildenden Nischen zu rechnen.

=3

d. h. 3 mehrdeutige Falle,

Sie treten auf in
paarbildenden Nischen in

Vi nw I, falls diese Nische nicht zu den Ecknischen oder zu den Begleitnischen zu
zahlen ist,

X i so I, falls nicht unter die Ecknischen oder die paarbildenden Nischen zu
rechnen;
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Vr 2,

VI a I,

X14,

falls nicht zu den Begleitnischen gehorig;
falls nicht zu den Ecknischen zu rechnen,
falls nicht unter die Ecknischen zu zahlen,

[XII 14], falls nicht eine Ecknische vorliegt,
[XII r 4], falls nicht zu den Ecknischen gehorig;
VI a 3, falls nicht zu den Mittelnischen zu zahlen,
X a so 3, falls nicht zu den Mittelnischen zu rechnen.

=9

D. h. in 9 Fallen, die samtlich mehrere Deutungen zulassen. Fur VI a I, VI a 3 und
X a so 3 ist jedoch die Auffassung als einer Eck- bzw. Mittelnische nicht aufrecht
zu erhalten, wenn man die Kettenbildung periodischer Nischenpaare beriicksichtigr.
In diesen 3 Fallen wird man Rectum-Nischen erkennen diirfen.

Zusammenfassend ist aus diesen Beobachtungen festzuhalten:

Die absteigenden Dreiecksmuster sitzen in

20 Fallen oder zu 62,5°0% in Begleitnischen. Dazu kommen 3 unsichere Falle.
2 Fallen oder zu 6,250% in Ecknischen. Dazu kommen 6 weitere Falle, die nicht

mit Sicherheit bestimmbar sind.
1 Fall oder zu 3,125 % in Mittelnischen. Moglicherweise sind 2 weitere Falle

hinzuzuzahlen,
9 Fallen oder zu 28,125 % in paarbildenden Nischen. Von diesen sind jedoch nur

3 verhaltnismaliig eindeutig.

100,000 %

Daraus ergibt sich, daB auch der Stammplatz der absteigenden Dreiecksmuster
in den Begleitnischen zu sehen ist. Wie die aufsteigenden Dreiecksmuster treten sie
gelegentlich in den Ecknischen auf, wie jene kommen sie nur selten in Mittelnischen
vor, wie jene werden sie in etwa einem Viertel der Falle zum Bilden von periodi
schen Nischen-Paaren verwendet.

Verschiedene Eigentiimlichkeiten sind in diesem Befund enthalten: So sehr die
innere Aufgliederung der aufsteigenden Dreiecksmuster von derjenigen der ab
steigenden Dreiecksmuster abweicht, wenn man sie nach den Gesichtspunkten der
Zwei- bzw. Dreifarbigkeit, der Ausfiihrung, des Rasters oder ihres dynamischen
bzw. statischen Charakters untersucht - hier, in der Verteilung beider Dreiecks
muster-Spie1arten auf die Nischen, herrscht eine merkwiirdige Dbereinstimmung in
den jeweiligen Verhaltniszahlen. Das bedeutet, daf in jeder der beiden Gruppen,
obwohl sie zahlenmaBig so verschieden sind, etwa die gleichen Proportionen ein
gehal ten worden sind.

c) Nimmt man die aufsteigenden und die absteigenden Dreiecksmuster zusammen,
so zeigt sich, daB diese Proportionen im Kleinen sich auch im GroBen wiederholen:
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Von 83 Nischen mit Dreiecksmustern sind
52 d. h. 62,651 % Begleitnischen. Damit ist fiir die gesamte Musterfamilie der

Stamrnplatz festgelegt,
6 d. h. 7,229 % Ecknischen.
3 d. h. 3,614 % Mittelnischen.

22 d. h. 26,506% paarbildende Nischen.

83 100,000 %

Fiir die Kompositionsweise ist diesen statistischen Untersuchungen zu entnehmen,
daB die Dreiecksmuster in den Begleitnischen beheimatet sind, gleich, welche Far
ben, welche Ausfiihrung, welche Musterrichtung sie aufweisen. Diese Anordnung,
die die Mosaikplaner der pfeilerhalle getroffen haben, leuchtet auch einem moder
nen Betrachter ein. DaB Dreiecksmuster mit einem Diagonalzug sich ihres dynami
schenCharakters wegen schlecht dazu eignen, Ecknischen oder Mittelnischen einzu
nehmen, dagegen gerade auf Grund ihres Seitenzuges dazu befahigt sind, sich an
Eck- oder Mittelnischen anzuschlieBen, zwischen ihnen zu vermitteln, sie mitein
ander in Verbindung zu bringen, sind Gesichtspunkte, die vielleicht auch heute noch
maBgebend waren, Statische Dreiecksmuster, denen dieser Seitenzug fehlt, konnten
eher dafiir in Frage kommen, diejenigen Nischen einzunehmen, die das in sich
ruhende Schwergewicht eines Musters verlangen, also die Mittel- und die Eck
nischen.

Es ist deshalb interessant zu untersuchen, wie weit diese Oberlegungen die Mo
saikplaner der pfeilerhalle geleitet haben.

Oberraschenderweise stellt sich heraus, daB von den insgesamt 6 eindeutigen
Eck.nischen jedoch 4 (11 1, VI r 1, XIII, XI r 1) mit dynamischen Dreiecksmustern
besetzt sind, in allen Fallen mit aufsteigenden, und nur 2 (XII a 1, XII a 5) mit
statisdien, und zwar absteigenden, Dreiecksmustern. Bei iibereinstimmender Zwei
farbigkeit ist die doppelte Umkehrung zu beachten, die darin liegt, daf die einen
Beispiele, dynamisch, aufsteigend, einreihig ausgefiihrt und mit feinem Raster, in
den Tiiren der SW-Reihe sitzen, wahrend die anderen, statisch, absteigend, doppel
reihig und mit grobem Raster hergestellt, auf der NO-Fassade erscheinen. DasVer
haltnis zwischen beiden Gruppen ist 213: 113.

Zieht man die mehrdeutigen Ecknischen mit in Betracht, so ergibt sichdas gleiche
Bild. Von den insgesamt 12 unsicheren Ecknischen sind 9 (I i nw 1, VI i so 1, V a
no 1, V r 4, X a so 1 - diese alle aufsteigend - und VI i nw 1, X i so I, X 14, [XII
14] - diese alle absteigend) mit dynamischen Dreiecksmustern besetzt, wah rend nur
3 (X a no I aufsteigend, VI a I, [XII r 4] - diese beiden absteigend) statische Drei
ecksmuster aufweisen. Daraus ergibt sich ein Verhaltnis von 3/4 : 1/4•

Mindestens fiir die Besetzung der Ecknischen konnen die asthetischen Gesichts
punkte, die man vielleicht erwarten wiirde, nicht maBgeblich gewesen sein.

Bei den Mittelnischen laBt sich beobachten, daB in 2 von den 3 eindeutigen
Fallen statische Dreiecksmuster erscheinen ([XII i 3J aufsteigend, VIII r 3 ab-
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steigend). XII a 3, ein aufsteigendes Muster, bietet ein besonderes Bild; durch den
Verlauf eines Zickzacks sind die dynamischen Dreiecksreihen stabilisiert worden,
und vielleicht ist diese Stabilisierung auf die genannten Griinde zuruckzufuhren.
Diese 3 Falle trennen sich auf jeden Fall in das Verhaltnis 2/3: 1/3, wenn man sie
nach auf- bzw. absteigender Richtung, oder nach grobem und feinem Raster, oder
nach Zwei- bzw. Dreifarbigkeit gruppiert. Nimmt man die 3 mehrdeutigen Mittel
nischen hinzu, so stellt sich das gleiche Verhaltnis heraus. X a no 3 (aufsteigend,
zweifarbig) und VI a 3 (absteigend, zweifarbig) haben statische Dreiecksmuster,
Va so 3 (absteigend, dreifarbig) dagegen zeigt ein dynamisches Dreiecksmuster.

Dieses waren die Nischen, fur die ein modernes asthetisches Empfinden am ehe
sten die Moglichkeiten zu einem Vergleich mit den Anschauungen suchen wiirde,
die fur die Mosaikplaner der Pfeilerhalle eine Rolle gespielt haben. Weniger er
giebig erscheint die Frage, welche Muster die Mosaikplaner fur die Begleitnischen
gewahlt haben, da diese immer von anderen eingerahmt waren. Trotzdem solI die
Untersuchung auch auf sie ausgedehnt werden.

Dynamische Dreiecksmuster: Statische Dreiecksmuster:

aufsteigend

Ia2!
[I a 5] !
II 12
II 14
II r 2

III14
IV 12
IVr 2
IVr 4
V 12
VI14
VII r 2
VII 14
VIII 1 2
IXa 2!
IXa4 !
IX14
Xr 2

XI i 2 !
XI i 4 !

absteigend

Ir2
Ir4
II a 2 !
IIIr2
IV 14
V14
VIII r 2
IXr 2
IXr4
Xr4

= 10

aufsteigend

II i 2

II i 4
III i 2
III i 4
IVa 2
IVa4
VII2!
VII i 2
VII i 4
VIII i 2
VIII i 4
VIII 14 !

= 12

absteigend

II a 4
II r 4 !
Vanw2
[Va nw 5]
VII a 2
VII a4
VII 14 !
VIII a 2
VIII a 4
IX 12 !

= 10

= 20

Das heiist: Von den insgesamt 52 eindeutigen Begleitnischen mit Dreiecks
mustern sind 30 mit dynamischen und 22 mit statischen Dreiecksmustern besetzt
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worden. Von diesen 30 dynamischen Beispielen sind wiederum 20 aufsteigend und
10 absteigend. In diesen Zahlen kehrt das after beobachtete Verhaltnis von 213 :1/3

wieder. Anders ist das Verhaltnis innerhalb der statischen Dreiecksmuster, das mit
12 aufsteigenden gegeniiber 10 absteigenden eine Entsprechung von 1/2: 1/2 durch
die Verschiebung urn I umgeht,

Die in einigen Fallen neben den Nischen angebrachten Ausrufungszeichen sollen
auf eine andere Ungewohnlichkeit aufmerksam machen. Betrachtet man namlich
die Kolonnen der dynamischen bzw. statischen Dreiecksmuster unter einem anderen
Blickwinkel, so stellt sich heraus, daB von den insgesamt 30 dynamischen Mustern
die weitaus iiberwiegende Zahl, namlich 23, auf den Durchgangsfronten der Pfeiler
sitzt. Nur 7 (I a 2, I a 5, IX a 2, IX a 4; XI i 2, XI i 4; II a 2) begegnen auf den
Aufsen- und Innenfronten der pfeilerhalle zusammengenommen. Das ergibt ein
Verhaltnis von ungefahr 3/4: 1/4• Dabei ist zu beachten, daf die dynamischen Drei
ecksmuster auf den Innenfronten (XI i 2, XI i 4) nur aufsteigend sind, und mit der
einzigen Ausnahme von II a 2 auch auf den AuBenfassaden.

Bei den statischen Dreiecksmustern steht es genau umgekehrt. Von den insgesamt
22 statischen Dreiecksmustern sitzen 17 auf den AuBen- bzw. Innenfronten der
Pfeiler, aber nur 5 auf den Durchgangsfronten (VII 2, VIII 14 - diese aufsteigend;
II r 4, VII 1 4, IX 1 2 - diese absteigend). Auch diese Zahlen ergeben ungefahr ein
Verhaltnis von 3/4: 1/4•

Dabei ist zu beachten, daB kein einziges absteigendes statisches Dreiecksmuster
in den Innenraum gekommen ist. Nimmt man die dynamischen Dreieck.smuster
hinzu, die hier in Frage kommen (XI i 2, XI i 4), so wird diese Eigentiimlichkeit
noch klarer. Es scheint so, als hatten die Mosaikplaner es mit Absicht so eingerichtet,
daB der Innenraum von absteigenden Dreiecksmustern frei blieb, welcher Art sie
auch sein mochten. Diese Beobachtung hat den Ausschlag fur die Erganzung der
Nische XII i 3 mit einem aufsteigenden statischen Dreiecksmuster gegeben.

Bei den AuBenfassaden ist man dagegen grofsziigiger verfahren. Auf der NW
Fassade begegnen 2 aufsteigende und I absteigendes dynamisches Dreiecksmuster
und 2 aufsteigende und I absteigendes statisches Dreiecksmuster, wieder wohl ab
gestimmt im Verhaltnis von 2/3 : 113. Urn im Rahmen der festumrissenen Begleit
nischen zu bleiben, so zeigt sich, daf auf der SO-Fassade nur 2 aufsteigende, aber
kein absteigendes dynamisches Dreiecksmuster begegnet, dagegen 4 absteigende,
aber kein aufsteigendes statisches Dreiecksmuster, wiederum in einer Entsprechung
von 113 :2/3. Der Unterschied in der Behandlung der beiden groBen Fassaden wird
hier schon erkennbar. Beachtenswert ist auch die Tatsache, daB die NO-Fassade
keine Nischen hat, die hier in Betracht kamen; sie ist offenbar noch anders be-

handelt worden.
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Unter Hinzunahme der mehrdeutigen Begleitnischen zeigt sich Folgendes:

Dynamische Dreiecksmuster: Statische Dreiecksmuster:

aufsteigend

Ii nw 1

VI i so 1

VIa5
X a so 5
X12
XII 12

=6

absteigend

Vinw 1
X i so 1

Vr 2

=3

aufsteigend

Xano 5
XII r 2

=2

absteigend

Das heiiit: Von den insgesamt 11 Nischen, die hier zu nennen sind, tragen 9
dynamische Dreiecksmuster, nur 2 dagegen statische. Unter den 9 dynamischen sind
wiederum 6 aufsteigende und 3 absteigende, die sich im Verhaltnis von 213 :1/3 ent
sprechen. Unter den statischen Dreiecksmustern gibt es dagegen nur noch aufstei
gende, wahrend die absteigenden feh1en.

In diesem Zusammenhang sind am wichtigsten die Nischen I i nw 1 und VI i
so 1, sowie die gegeniiberliegenden Nischen V i nw 1 und X i so 1. Sie bi1den die
Endpunkte der beiden Langfronten des Innenraumes. Davon haben I i nw 1 und
VI i so 1 dynamische, dreifarbige und aufsteigende Dreiecksmuster, in denen eine
unmitte1bare Beziehung zu XI i 2 und XI i 4 zum Ausdruck kommt. Anders steht
es mit V i nw 1 und X i so 1, die bisher zu den zweifelhaften Eck- bzw. Begleit
nischen gerechnet, und deren Besonderheiten desha1b bisher noch nicht beriihrt
wurden. Ebenfalls dynamisch, aber zweifarbig, sind sie a1s umgekehrte Gegen
stiicke zu den beiden anderen gedacht. Die Dmkehrung bezieht auch die Muster
richtung ein: beide sind absteigend, damit die einzigen absteigenden Dreiecksmuster
des Innenraumes. Geht man von der Beziehung aus, die I i nw 1 und VI i so 1 mit
XI i 2 und XI i 4 verbindet, so liefse sich erwagen, ob XII i 3 nicht etwa auch a1s
absteigendes Dreiecksmuster einzusetzen ware.

Von den paarbi1denden Nischen, die in allen Fallen mehrdeutig erschienen, seien
nur jene Falle herausgegriffen, in denen der Charakter eines -Rectum- vorherr
schend war. Es handelt sich urn Va no 1, X a so 1, X a no 1, X a no 3, die mit auf
steigenden Dreiecksmustern besetzt sind, und urn VI a 1, VI a 3 und X a so 3, in
denen absteigende Dreiecksmuster sitzen. Diese Zah1en ergeben ein Verhaltnis von
417 : 317. Das gleicheVerhaltnis wiederholt sich, wenn man diese Dreiecksmuster unter
dem B1ickwinkel ihres Charakters betrachtet; 4 sind statisch, 3 sind dynamisch.

All den genannten Dreiecksmustern ist ein weiteres Beispiel hinzuzufiigen, das
auf einem der Supraporten-Spiegel der pfeilerhalle erscheint: In die Zwischen
raume des Rautenmusters von Fragment XXVI (s. darunter S. 102) sind statisdie
zweifarbige, und wahrschein1ich aufsteigende, Dreiecksmuster eingefiigt.
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DIE RAUTENMUSTER (5. Plan 16)

47

An der pfeilerhalle sind insgesamt 80 Nischen mit Rautenmustern geschmiickt.
Diese Musterfamilie stellt also mit 80 von 23 I Nischen einen Anteil von 34,20% an
dem gesamten Mosaikschmuck des Gebaudes und steht damit den Dreiecksmustern
nur urn Weniges nacho Beide Musterfamilien zusammen nehmen 163 Nischen ein,
also mehr als 213 des Gesamtbestandes.

Zunachst ist die Zahl von 80 Nischen zu erklaren, denn sie kommt nur dann
zustande, wenn man den urspriinglichen Plan der Pfeilerhalle zugrunde legt. Da
dieser Plan die Grundlage fiir die weiter unten durchgefiihrten Kompositions
analysen bildet, miissen gerade fiir die Rautenmuster in vielen Fallen Erganzungen
vorgenommen werden.

Von den 80 genannten Rautenrnuster-Nischen sind 59 erhalten. 3 Nischen sind
zerstort - I a 6 auf der NW-Fassade, XII i lund 5 auf der Innenfront des Pfeilers
XII -, lassen sich jedoch mit Hilfe der Fragmente Rohe-Hansen V (s. darunter
S.98) und VI bzw. XVI (s. darunter S.98 bzw. S. 100) erganzen. In den iibrigen
18 Nischen sind enthalten: alle 8 auBeren Ecknischen der 4 Tiiren auf der NW
Reihe, 7 der entsprechenden Ecknischen der 4 Tiiren auf der SO-Reihe, und 3 der
auBeren Ecknischen in beiden Tiiren auf der NO-Reihe. In all diesen Fallen han
delt es sich urn jene Nischen, die der Bauplananderung zum Opfer fielen, nicht
weitergefiihrt, und deren Mosaiken mit dem Anbau der Zungenmauern entweder
unsichtbar oder auch zerstort wurden. Zwei von ihnen (V r I, VIII 1 5) kamen bei
der Ausgrabung der pfeilerhalle in situ wieder zutage, so daf die iibrigen erschlos
sen werden diirfen, fur die Tliren der So- und der NO-Reihe mit Sicherheit, fur
die Tiiren der NW-Reihe mit groBer Wahrscheinlichkeit (s. auch unter Sonder

muster S. 87 f.).

Die folgende Gliederung soll unter verschiedenen Gesichtspunkten das Eindrin
gen in die Vielfalt der Rautenmuster erleichtern:

I. Es gibt 37 Rautenmuster in Schwarz-WeiB
43 Rautenmuster in Schwarz-WeiB-Rot

80

D. h. es liegt ein Verhaltnis vor, das vielleicht von 1/2: 1/2 ausging, das Gleich

gewicht jedoch urn 3 verschob.

Die 37 schwarz-weiBen Rautenmuster setzen sich zusammen aus

a) 32 Beispielen mit grobem Raster
5 Beispielen mit feinem Raster (I 1 3, VI r 3, XI 13, XI r 3, XII 1 I)

37

Darin scheint sich kein besonderes Verhaltnis auszudriicken.
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b) 26 Beispielen in doppelreihiger Ausfiihrung
I I Beispielen in einreihiger Ausfiihrung

37

Auch in diesen Zahlen wird kein besonderes Verhaltnis greifbar.

c) 35 Beispielen, die in der Technik der waagrechten Lagerung der Stifle auf
Liicke hergestellt sind,

2 Beispielen, die periodischen Wechsel in der Verlegungstechnik aufweisen
(I 1 3, XI r 3).

37

Bei diesem Verhaltnis laBt sich eine Vertauschung der Einer gegeniiber dem
Verhaltnis unter a) beobachten.

Die 43 sdrwarz-weiii-roten Rautenmuster setzen sich zusammen aus

a) 6 Beispielen mit grobem Raster (II i r , II i 5, VII i 2, VII i 5, XI i r , XI i 5)
37 Beispielen mit feinem Raster

43

Die Zahl der dreifarbigen Rautenmuster mit feinem Raster entspricht der
Gesamtzahl der schwarz-weiflen Rautenmuster. Das Verhaltnis der zwei
farbigen Beispiele mit grobem (32) bzw. feinem (5) Raster ist bei den drei
farbigen Beispielen fast umgekehrt (6: 37).

b) 38 Beispielen in doppelreihiger Ausfiihrung
5 Beispielen in einreihiger Ausfiihrung (V r I, X 1 I, XI i r, XI i 5, XII 1 I)

43

Das Verhaltnis ist gegeniiber dem vorigen urn I verschoben.

c) Samtliche 43 Beispiele sind in der Technik der waagrechten Lagerung der
Stifle auf Liicke hergestellt.

2. Es gibt 78 Rautenmuster, die in der Technik der waagrechten Lagerung herge
stell t wurden,

2 Rautenmuster, die periodischen Wechsel in der Verlegungstedmik
zeigen (I 1 3, XI r 3). In beiden Fallen wechselt eine Musterperiode
in waagrechter Lagerung (vstehende Raute-) mit einer Musterperiode
in der Technik der senkrechten Schichtung (vliegende Raute-).

80

D. h., daB 97,5 % der Rautenmuster in der Technik der waagrechten Lagerung
hergestellt sind, daB sie also die iibliche ist.
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Die genannten 78 Rautenmuster setzen sich zusammen aus

a) 35 Beispielen in Schwarz-WeiB
43 Beispielen in Schwarz-WeiB-Rot

78

Das Verhaltnis ist dem von 1/2: 1/2 gegeniiber urn 4 verschoben.

b) 64 Beispielen in doppelreihiger Ausfiihrung
14 Beispielen in einreihiger Ausfiihrung

49

78

Diese Zahlen liegen etwa in der Mitte zwischen den Verhaltnissen von 5;'6:1/6
und von 4/5 : 1/5•

c) 38 Beispielen mit grobem Raster
40 Beispielen mit feinem Raster

78

Dabei ist das Verhaltnis urn I gegeniiber dem von 1/2: 1/2 verschoben.

Die beiden anderen Rautenmuster sind

a) samtlich in Schwarz-WeiB gehalten,
b) samtlich in einreihiger Ausfiihrung und
c) samtlich mit feinem Raster hergestellt.

Das heifst, daB es unter den Rautenmuster-Mosaiken der pfeilerhalle keines
gibt, das dreifarbig, in doppelreihiger Ausfiihrung und mit grobem Raster
hergestellt ware und zugleich periodischen Wechsel in der Verlegungstechnik
aufwiese.

3. Es gibt 64 Rautenmuster in doppelreihiger Ausfiihrung
16 Rautenmuster in einreihiger Ausfiihrung

80

D. h. die Zahlen ergeben ein Verhaltnis von 4/5 :1/5.

Die 64 Rautenmuster in doppelreihiger Ausfiihrung setzen sich zusammen aus

a) 26 Beispielen in Schwarz-WeiB
38 Beispielen in Schwarz-WeiB-Rot

64

Das Verhaltnis ist dem von 1/2 : 112 gegeniiber urn 6 verschoben.

b) 30 Beispielen mit grobem Raster
34 Beispielen mit feinem Raster

64

Das Verhaltnis ist hier nur urn 2 gegeniiber dem von 1/2 : 1/2 verschoben.
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c) Samtliche genannten Rautenmuster sind in der Technik der waagrechten
Lagerung hergestellt.

Die 16 einreihigen Rautenmuster setzen sichzusammen aus

a) 1 1 Beispielen in Schwarz-WeiB
5 Beispielen in Schwarz-WeiB-Rot

16

Diese Zahlen liegen in der Mitte zwischen den Verhaltnissen von 3/4 : 1/4 unci
von 5/S : 3/S•

b) 8 Beispielen mit grabem Raster
8 Beispielen mit feinem Raster

16

Dies ist der einzige Fall, in dem das Verhaltnis 1/2: 1/2 klar in Erscheinung
tritt,

c) 14 Beispielen in der Technik der waagrechten Lagerung auf Liicke
2 Beispie1enmit periodischem Wechsel in der Verlegungstechnik

16

In diesen Zahlen liegt ein Verhaltnis von 7/S : 1/S vor.

4. Es gibt 38 Rautenmuster mit grabem Raster
42 Rautenmuster mit feinem Raster

80

D. h. das Verhaltnis ist urn 2 dem von 1/2 : 1/2 gegeniiber verschoben.

Die 38 Rautenmuster mit grobem Raster setzen sich zusammen aus

a) 32 Beispie1en in Schwarz-WeiB
6 Beispielen in Schwarz-WeiB-Rot

38

Das Verhaltnis dieser Zahlen liegt auf der Mitte zwischen den Verhaltnissen
von 5/6: 1/6 und von 617: 1h.

b) 30 Beispie1en in doppelreihiger Ausfiihrung
8 Beispie1en in einreihiger Ausfiihrung

38

Diese Zahlen ergeben ein Verhaltnis, das zwischen denen von 4/5 : 1/5 uncivon
516 :1/6 liegt.

c) Samtlichs 38 genannten Beispie1e sind in der Technik der waagrechten Lage
rung auf Liicke hergestellt.
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Die 42 Rautenmuster mit feinem Raster setzen sich zusammen aus

a) 5 Beispielen in Schwarz-Weifi
37 Beispielen in Schwarz-Weifi-Rot

42

Darin driickt sich ein Verhaltnis von etwa 617: 1/7 aus, es ist urn 1 nicht er
reicht.

b) 34 Beispielen in doppelreihiger Ausfiihrung
8 Beispielen in einreihiger Ausfiihrung

42

In diesen Zahlen ist das Verhaltnis von 617 :117 urn 2 verschoben.

c) 40 Beispielen in der Technik der waagrechten Lagerung
2 Beispielen mit periodischem Wechsel in der Verlegungstechnik

42

In diesen Zahlen liegt kein Verhaltnis, das in die Nahe der bisher beobachte
ten fiele.

Ahnlich wie die Dreiecksmuster nach auf- bzw. absteigenden Beispielen aufge
gliedert werden mufiten, stell en auch die Rautenmuster zwei zunachst verborgene
Probleme,

Aus der vorlaufigen Unterscheidung von zweifarbigen und dreifarbigen Rauten
mustern ist z. B. nicht zu ersehen, welche von den schwarz-weiii-roten Beispielen
schwarzes Gestange mit rotem Mittelpunkt und roten Zwickelfiillungen haben,
und welche umgekehrt rotes Gestange mit schwarzem Mittelpunkt und schwarzen
Zwickelfiillungen zeigen. Diese weitere Unterscheidung, die optisch sofort ins Auge
springt, muf vorgenommen werden, wei! sie fur die Komposition der Mosaiken
eine wesentliche Rolle spielt.

5. Von den 43 dreifarbigen Rautenmustern haben
20 schwarzes Gestange: sicher fur II Mosaiken (darunter V r 1 und VIII I 5), zu

erschliellen fur 9 (VI I 5, VII r 5, VII I 5, VIII r 5, IX r 5, IX I 5, X r 5, X
I I, XII r I)

23 rotes Gestange; sicher in 15 Fallen, anzunehmen fur 8 (I r 5, II I 5, II r 5, III
I 5, III r 5, IV I 5, IV r 5, V 1 5)

43

D. h. das Verhaltnis ist gegeniiber dem von 1/2 : 112 urn 1,5 verschoben.

Unter Anwendung der bisherigen Unterscheidungsmerkmale auf diese Unter
gliederung ergibt sich folgendes:
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Von den 20 genannten Rautenmustern sind

a) 17 in doppelreihiger Ausfuhrung hergestellt,
~in einreihiger Ausfuhrung hergestellt (V r I, X I I, XII r I)

20

D. h. Rautenmuster in einreihiger Ausftihrung und in Schwarz-WeiB-Rot
sind selten.

b) samtliche mit feinem Raster hergestellt,

c) samtliche in der Technik der waagrechten Lagerung auf Lucke hergestellt.

Von den 23 Rautenmustern mit rotem Gestange sind

a) 2 I in doppelreihiger Ausfiihrung und nur
2 in einreihiger Ausfiihrung hergestellt (XI i I und 5)

23

D. h. Rautenmuster in einreihiger Ausfuhrung mit rotem Gestange sind noch
seltener. Dieses Mosaik-Paar laBt sich dem erwahnten von I I 3 und XI r 3
zur Seite stellen, das sich der Verlegungstechnik nach von den ubrigen ab
sonderte. Die 3 Beispie1e aus der einen und die 2 Beispie1e aus der anderen
Rubrik verhalten sich wie 3/5: 2/5•

b) 6 mit grobem Raster hergestellt (II i I, II i 5, VII i I, VII i 5, XI i I, XI i 5),
17 mit feinem Raster hergestellt

23

D. h. fur die Rautenmuster mit rotem Gestange ist das feine Raster bevor
zugt worden.

c) sarntliche in der Technik der waagrechten Lagerung auf Lucke hergestellt.

Erganzend kommt eine Untergliederung hinzu, die die zweifarbigen wie die
dreifarbigen Rautenmuster betriffi: und ebenfalls fur die Komposition bedeutsam
ist.

6. Es gibt 16 Rautenmuster, die keinen Mittelpunkt, sondern ein aus weiBen Stif
ten bestehendes Mittelfe1d, eine sogenannte -hohle- Mitte haben (I i
nw 2, 11 3, V r I, VI i so 2, VI r 3, IX I I, IX I 5, X 1 I, XI i I, XI
i 5, XI 13, XI r 3, [XII i I], [XII i 5], XII I I, XII r I),

24 Rautenmuster mit 4 Punkten in der Mitte,
40 Rautenmuster mit I Punkt in der Mitte.

80

Dabei entspricht die Anzahl der Rautenmuster mit -hohler- Mitte der Anzahl
der Rautenmuster in einreihiger Ausfiihrung, und die Rautenmuster mit I bzw.z
Punkten in der Mitte zusammengenommen stimmen mit der Gesamtzahl der Rau-
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tenmuster in doppelreihiger Ausfiihrung iiberein. Eigenartig ist auch das Verhaltnis
von 2: 3 : 5, in dem die Rautenmuster der drei obigen Untergliederungen mitein
ander stehen.

Zunachst sollen die 16 Rautenmuster mit -hohler- Mitte untersucht werden. Sie
setzen sich zusammen aus

a) 9 Beispielen in Schwarz-WeiB (I i nw 2, I 13, VI i so 2, VI r 3, XI 13, XI
r 3, [XII i I], [XII i 5], XII 1I)

7 Beispielen in Schwarz-WeiB-Rot (V r I, IX 1 I, IX 15, X 1 I, XI i I, XI
i 5, XII r I)

16

D. h. das Verhaltnis ist von dem von 1/2 : 1/2 urn I versehoben.

b) 6 Beispielen mit grobem Raster (I i nw 2,VI i so 2, XI i I, XI i 5, [XII i I],
[XII i 5])

10 Beispielen mit feinem Raster (I 13, V r I, VI r 3, IX 1 I, IX 15, X 1 I, XI
13, XI r 3, XII 1I, XII r I)

16
Hier liegt ein Verhaltnis von 3/S : 5/S vor.

e) 4 Beispielen in doppelreihiger Ausfiihrung (IX 1 I, IX 15, [XII i I], [XII

i 5])
12 Beispielen in einreihiger Ausfiihrung

16
Diese Zahlen ergeben ein Verhaltnis von 1/4 : 3/4•

d) 14 Beispielen in der Teehnik der waagrechten Lagerung auf Liicke
2 Beispielen, die periodisehen Weehsel in der Verlegungsteehnik aufweisen

(I 13, XI r 3)

16
Hier begegnet das Verhaltnis von 7/S: l/S wieder.

Die 24 Rautenmuster mit 4 Punkten in der Mitte setzen sieh zusammen aus

a) 10 Beispielen in Sehwarz-WeiB (III i I, III i 3, III i 5, V i nw 2, Va no 3, Va
no 6, VIII a I, VIII a 5, VIII i 5, X i so 2)

14 Beispielen in Sehwarz-WeiB-Rot

24
D. h. das Verhaltnis ist gegeniiber dem von 1/2 : 1/2 urn 2 versehoben.

b) 20 Beispielen in doppelreihiger Ausfiihrung
4 Beispielen in einreihiger Ausfiihrung (VIII a I, VIII a 5, V i nw 2, X i

so 2)

24
In diesen Zahlen liegt ein Verhaltnis von 5/6: 1/6 vor.
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C) 14 Beispielen mit grobem Raster
10 Beispielen mit feinem Raster (VII 5, VII r 5, VII 1 I, VIII 5, VIII r I,

VIII r 5,VIllI I, VIII 15, IX r I, IX r 5)

24

Auch dieses Verhaltnis weicht urn 2 von demjenigen von 1/2 : 1/2 ab und ent
spricht, in Umkehrung, dem Verhaltnis unter a).

d) 24 Beispielen, die in der Technik der waagrechten Lagerung auf Li.icke her
gestellt sind.

e) Von den 14 genannten Beispielen in Schwarz-WeiB-Rot haben
6 schwarzes Gestange (VII 5, VII r 5,VII 15,VIII r 5,VIllI 5, IX r 5)
8 rotes Gestange (II i I, II i 5, VII i I, VII i 5, VII 1 I, VIII r I, VIII 1 I,

IX r I)

14

Auch dieses Verhaltnis weicht urn I von dem von 1/2 : 112 abo

Die 40 Rautenmuster mit nur I Punkt in der Mitte setzen sich zusammen aus

a) 18 Beispielen in Schwarz-WeiB
22 Beispielen in Schwarz-WeiB-Rot

4°
Hier ist das Verhaltnis ebenfalls urn 2 dem von 1/2: 1/2 verschoben.

b) 18 Beispielen mit grobem Raster
22 Beispielen mit feinem Raster

4°
Dieses Verhaltnis entspricht dem vorigen. Dabei fallen eigenartigerweise die
18 zweifarbigen und die 18 Beispiele mit grobem Raster ebenso zusammen
wie die 22 dreifarbigen mit feinem Raster.

c) 40 Beispielen in doppelreihiger Ausfiihrung. Das heiilt, daf an der Pfeiler
halle einreihig ausgefiihrte Rautenmuster mit nur I Punkt in der Mitte nicht
vorkommen.

d) 40 Beispielen, die in der Technik der waagrechten Lagerung hergestellt wur
den.

e) Von den 22 genannten Rautenmustern in Schwarz-WeiB-Rot haben
10 schwarzes Gestange (I r I, I r 3, II 1I, II r I, III 1I, III r I, IV 1I, IVr I,

VII, X r5)
12 rotes Gestange

22

Auch bei diesem Verhaltnis ist durch die Verschiebung urn I die Entsprechung
von 112: 1/2 vermieden worden.
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SchlieBlich muB noch auf einige Rautenmuster besonders hingewiesen werden, die
sich dadurch von den iibrigen unterscheiden, daB die GroBe der mittleren Rauten
Felder wechselt (VI r 3, IX I I). Sie gehoren beide zur Gruppe der Rautenmuster
mit -hohler- Mitte.

Davon ist VI r 3 mit feinem Raster und in einreihiger Ausfiihrung hergestellt
und in Schwarz-WeiB gehalten. Da der Erhaltungszustand des gegeniiberliegenden
Rautenmusters in XI I 3 nicht mehr erkennen lieB, ob auch hier die GroBe der
weiBen Rautenmitte wechselte, schien es geraten, fur die AufriBzeichnung von Tiir
B diese Besonderheit nicht zu beriicksichtigen.

IX I list ebenfalls mit feinem Raster, aber in doppelreihiger Ausfilhrung her
gestellt und in Schwarz-WeiB-Rot gehalten, mit rotem Gestange und schwarzer
Zwickelfiillung. In diesem FaIle wurde fur das Mosaik in IX I 5, unter Beriick
sichtigung der notwendigen Umkehrung der Farbwerte, ein entsprechendes Gegen
stuck deswegen angenommen und fur die AufriBzeichnung von Tiir E zugrunde ge
legt, weil beide Muster auf der Durchgangsfront des gleichen pfeilers liegen.

Im Gegensatz zu der verwirrenden Vielfalt der Spielarten, unter denen die Rau
tenmuster an der pfeilerhalle erscheinen, ist es leicht, ihren Platz in der Nischen
abfolge zu bestimmen. Sie sitzen in 70 von 80 Fallen in einwandfreien Ecknischen,
d. h. zu 87,50/0. Damit steht der Stammplatz der Rautenmuster hinreichend fest.
Fur die Aufgabe, eine Ecknische zu sdimiicken, eignen sich die Rautenmuster auch
fur den modernen Betrachter. Denn sie haben einen geschlossenen, keiner Seite den
Vorrang gebenden Zug in die Hohe. Unbeschadet der dynamischen Elemente, aus
denen sie sich zusammensetzen, sind die Rautenmuster rein statischen Charakters.
Bei den Beispielen mit Zwickelfiillungen und hervorgehobenem Mittelpunkt wird
dieser statische Charakter augenscheinlich. Aber auch bei den Rautenmustern mit
-hohler- Mitte ist er zu erkennen. In allen Fallen streben die dynamischen Elemente
nach den Seiten und kehren wieder zur Mitte zuriick, kreuzen sich und werden
wieder zu den Seiten hin abgelenkt. Wie bei den Zickzackmustern ist die Dimen
sion, in der sich die Rautenmuster ausdehnen konnen, oben und unten. Mit diesem
statischen Charakter sind die Rautenmuster auch dazu befahigt, den Diagonalzug
der dynamischen Dreiecksmuster in den benachbarten Begleitnischen aufzufangen
und nach oben bzw. unten abzuleiten.

Der statische Charakter wird auch der Anlaf dazu gewesen sein, daB die Rau
tenmuster gelegentlich in Mittelnischen auftreten. Die hier anzufiihrenden 5 Bei
spiele (III a 3, III i 3, VIII i 3; I r 3, II I 3) machen fur den Gesamtbestand nur
6,250/0 aus. Da in allen Fallen eine Besonderheit vorliegt, seien sie hier schon her
vorgehoben. Durch III a 3, III i 3 und VIII i 3 verlaufl die Mittelachse der Pfeiler
halle; durch I r 3 und II I 3 die Mittelachse von Tiir I. Mit der Beobachtung, daB
das Tragen dieser Mittelachsen nicht den Sparrenmustern anvertraut wurde, deren
Stammplatz die Mittelnischen sind, wird eine Erscheinung beriihrt, die man als die
gegenseitige Vertretbarkeit oder Auswechselbarkeit von Mosaikmustern bezeichnen
konnte, Zu diesen Fallen ist, wenigstens der Zahl in der Nischenabfolge wegen,
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auch mit einiger Wahrscheinlichkeit das Rautenmuster in Va no 3 zu zahlen. Ob es
sich dabei urn eine Mittelnische handelt, kann erst im Verlauf der Kompositions
analyse der NO-Fassade geklart werden (s.S. 137 ff.). Vorlaufig sei sie den Mittel
nischen zugeordnet, deren Zahl sich damit auf 6 und auf 7,5 % erhoht.

In 4 von 80 Fallen oder zu 5 % treten die Rautenmuster in Nischen auf, die mit
Dreiecksmuster-Nischen zu periodischen Nischen-Paaren zusarnmengefiigt sind (VI
a 2, VI a 4, X a no 2, X a no 4). Fur die Rolle als das bedingende, den Rhythmus
schaffende und zugleich beherrschende Muster, als sogenanntes -Regens--Muster,
die es dabei spielt, wird ebenfalls der statische Charakter der Rautenmuster aus
schlaggebend gewesen sein.

Das fiihrt zu folgender statistischer Ubersicht:

Die Rautenmuster sitzen zu
87,5 % in Ecknischen

7,5 % in Mittelnischen
5,0 % in paarbildenden Nischen als Regens-Muster.

100,0%

Fur die Verteilung der Rautenmuster auf die Fassadenflachen der pfeilerhalle
ist von folgender Tabelle auszugehen:

I. Rautenmuster: mit grobem Raster, in doppelreihiger Ausfiihrung

NW-Fassade:

[I a 6] Schwarz-WeiB
II a 1 Schwarz-WeiB
II a 5 Schwarz-WeiB
III a 1 Schwarz-WeiB
III a 3 Schwarz-WeiB
III a 5 Schwarz-WeiB
IVaI Schwarz-WeiB
IV a 5 Schwarz-WeiB
Va nw 1 Schwarz-WeiB

NW-Innenfront:

II i 1 Schwarz-WeiB-Rot
II i 5 Schwarz-WeiB-Rot
III i 1 Schwarz-WeiB
III i 3 Schwarz-WeiB
III i 5 Schwarz-WeiB

=5

SO-Fassade:

VI a so 2 Schwarz-WeiB
VI a so 4 Schwarz-WeiB
VI a so 6 Schwarz-WeiB
X a so 6 Schwarz-WeiB

=4

SO-Innenfront: SW-Innenfront:

VII i 1 Schwarz-WeiB-Rot 
VII i 5 Schwarz-WeiB-Rot
VIII i 1 Schwarz-WeiB
VIII i 3 Schwarz-W eiB
VIII i 5 Schwarz-WeiB

= 5
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NO-Fassade:

V a no 3 Schwarz-WeiB
V a no 6 Schwarz-WeiB
X a no 2 Schwarz-WeiB
X a no 4 Schwarz-W eiB
X a no 6 Schwarz-W eiB

NO-Jnnenfront:

[XII i I] Schwarz-WeiB
[XII i 5] Schwarz-WeiB

=2

57

Das heiBt: Die Rautenmuster erscheinen, in dieser Kombination, auf allen drei
AuBenfassaden der Pfeilerhalle und auf den entsprechenden Innenfronten; sie
fehlen nur auf der siidwestlichen Schmalfront.

Die Verteilung auf die NW-Fassade ist regelmafsig und erlaubt die Erganzung
eines Rautenmusters fur die zerstorte Nische I a 6 nach dem Vorbild von Va nw I.

Mit 9 Beispielen weist die NW-Fassade ebenso viele Rautenmuster dieser Form auf
wie die SO- und die NO-Fassade zusammengenommen. Auf der SO-Fassade ist
die Verteilung unregelmaliig, sie zeigt eine Haufung der Rautenmuster am linken
Fassadenende, der in der Ecknische X a so 6 nur ein Beispiel am rechten Fassaden
ende gegeniibersteht. Gleichmafiiger verteilt sind die Rautenmuster auf der NO
Fassade, obwohl auch hier kein volliges Gleichgewicht erreicht ist.

Betrachtet man die Innenfronten, so stellt sich eine regelmalsige Verteilung der
Rautenmuster dieser Kombination nur fur die nordostliche Schmalseite heraus. In
gleicher Weise, aber in gleicher Weise unregelmafsig, sind die Rautenmuster auf den
inneren Langfronten angebracht; hier fallt ein Obergewicht auf den siidwestlidien
Fronthalflen auf. Dieses Ubergewicht entsteht in allen 4 Fallen durch dreifarbige
Rautenmuster mit rotem Gestange, In Verbindung mit der Haufung der Rauten
muster auf der AuBenfront des Eckpfeilers VI mochte man auch im Innenraum
eine bewuBt geplante Anordnung annehmen. Sie lieBe sich in dem Sinne verstehen
und ausdriicken, daf der siidwestliche Teil der pfeilerhalle irgendwie etwas mit

Rautenmustern zu tun hat.
Die Verteilung dieser Rautenmuster miilite auch noch unter den Gesichtspunkten

untersucht werden, welche von ihnen eine -hohle- Mitte, welche nur I Mittelpunkt,
welche dagegen 4 Punkte in der Mitte haben. Als hier zu verwirrend ist diese Be
trachtungsweise in den Zusammenhang der Kompositionsanalysen gestellt worden,
- nicht nur fur diese, sondern auch fur die folgenden Kombinationen der Rauten
muster -, deren Aufgabe es sein wird, die dort waltenden Feinheiten in der An

ordnung aufzuzeigen.
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2. Rautenmuster: mit grobem Raster, in einreihiger Ausfiihrung

NW-Fassade:

NW-Innenfront:

Ii nw 2 Schwarz-WeiB
Vi nw 2 Schwarz-WeiB

=2

SO-Fassade:

VIII a I Schwarz-WeiB
VIII a 5 Schwarz-W eiB

=2

SO-Innenfront:

VI i so 2 Schwarz-WeiB
X i so 2 Schwarz-WeiB

=2

NO-Fassade:

NO-Innenfront:

SW-Innenfront:

XI i I Schwarz-WeiB-Rot
XI i 5 Schwarz-WeiB-Rot

=2

Das heiBt: In dieser Kombination fehlen die Rautenmuster sowohl auf der NW
wie auf der NO-Fassade. Die einzige AuBenfassade der Pfeilerhalle, wo sie iiber
haupt erscheinen, ist die So-Fassade. Hier ist ihre Verteilung gleichmaflig.

Betrachtet man die Innenfronten, so zeigt sich, daB die Rautenmuster in dieser
Kombination gerade da auftreten, wo sie in der vorigen Kombination fehlten,
namlich an der SW-Innenfront, und daB sie gerade dort fehlen, wo sie in der vori
gen Kombination vertreten waren, namlich auf der NO-Innenfront. Dieses Ver
haltnis steht in einem Umkehrungsbezug zueinander. Regelmalsig ist die Verteilung
auf die jeweils vorletzte Nische sowohl der NW- wie der SO-Innenfront.

Regelmaliig ist auch die Verteilung dieser Rautenmuster auf die Innenfronten,
wenn man von ihrer Zwei- bzw. Dreifarbigkeit ausgeht.

Nimmt man die Rautenmuster der vorigen Kombination hinzu, so wird deut
lich, daf kein dreifarbiges Rautenmuster auf die SO-Fassade gekommen ist, ob
wohl sie dreifarbige Mosaiken aufweist.

3· Rautenmuster: mit feinem Raster, in doppe1reihiger Ausfiihrung

Tiir I:

I r I Schwarz-WeiB-Rot
I r 3 Schwarz-WeiB-Rot
I r 5 Schwarz-WeiB-Rot
II 1 I Schwarz-WeiB-Rot
II 13 Schwarz-WeiB-Rot
II 1 5 Schwarz-WeiB-Rot

=6

Tiir H:

VIII
VI15
VII r I

VII r 5

Schwarz-W eiB-Rot
Schwarz-WeiB-Rot
Schwarz-WeiB-Rot
Schwarz-WeiB-Rot

Tiir A: Tiir C:



Tiir J:
II r I Schwarz-WeiB-Rot
II r 5 Schwarz-WeiB-Rot
III I I Schwarz-WeiB-Rot
III I 5 Schwarz-WeiB-Rot

=4

Tiir K:

III r I Schwarz-WeiB-Rot
III r 5 Schwarz-WeiB-Rot
IV I I Schwarz-WeiB-Rot
IV I 5 Schwarz-WeiB-Rot

=4

Tiir L:

IV r I Schwarz-WeiB-Rot
IV r 5 Schwarz-WeiB-Rot
V I I Schwarz-WeiB-Rot
V I 5 Schwarz-WeiB-Rot

=4
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Tiir G: Tiir B:

VII 1 I Schwarz-WeiB-Rot 
VII 1 5 Schwarz-WeiB-Rot
VIII r I Schwarz-WeiB-Rot
VIII r 5 Schwarz-WeiB-Rot

=4

Tiir F:

VIII I I Schwarz-WeiB-Rot
VIII I 5 Schwarz-WeiB-Rot
IX r I Schwarz-WeiB-Rot
IX r 5 Schwarz-WeiB-Rot

=4

Tiir E:

IX 1 I Schwarz-WeiB-Rot
IX 1 5 Schwarz-WeiB-Rot
X r I Schwarz-WeiB-Rot
X r 5 Schwarz-WeiB-Rot

=4

Tiir D:

59

Daraus ist zu ersehen, daB die Rautenmuster in dieser Kombination ausschliefs
lich den Durchgangsfronten der Tiiren vorbehalten sind, und iiberdies nur in den
Tiiren der NW-Reihe und der SO-Reihe erscheinen. Sie fehlen dagegen sowohl in
den Tiiren der SW- wie in denen der NO-Reihe.

Da es sich in allen Fallen urn dreifarbige Rautenmuster handelt, bestatigt sich
von dieser Seite her die Beobachtung, daB in der Verteilung der schwarz-weiBen
und der schwarz-weiB-roten Rautenmuster auf die Aufsenfassaden bzw. auf die
Tiiren erne bewullte Trennung vorgenommen worden ist. Nur auf den Innenfron
ten und, wie sich gleich zeigen wird, auf den Durchgangsfronten der Tiiren der
sw- und der NO-Reihe treten schwarz-weiBe und schwarz-weifs-rote Rauten
muster nebeneinander auf, auf den Innenfronten iiberdies ohne Riicksicht auf ihre
doppel- bzw. einreihige Ausfiihrung.

Von allen Tiiren der NW- und der SO-Reihe hebt sich Tiir I dadurch ab, daB
ihre Durchgangsfronten nicht, wie sonst iiblich, doppelt, sondern dreifach mit Rau
tenmustern besetzt sind.

4. Rautenmuster: mit feinem Raster, in einreihiger Ausfiihrung

Tiir A: Tiir C:

I I 3 Schwarz-WeiB X I I Schwarz-WeiB-Rot
XI r 3 Schwarz-WeiB XII r I Schwarz-WeiB-Rot

=2 =2
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Tiir B: Tiir D:

VI r 3 Schwarz-WeiB V r I Schwarz-WeiB-Rot
XI I 3 Schwarz-WeiB XII I I Schwarz-WeiB

=2 =2

Das heiBt, daB die Rautenmuster in dieser Kombination ausschlieBlich fiir die
Durchgangsfronten der beiden Tiiren auf der SW- und auf der NO-Reihe ver
wendet worden sind. Dabei ist die Verteilung weitgehend regelmaliig: Jede der
Tiiren weist 2 Rautenmuster auf, und in die Tiiren der SW-Reihe sind nur zwei
farbige Rautenmuster gesetzt worden, wahrend man die Tiiren der NO-Reihe
davon deutlich als Paar abgehoben und dariiber hinaus durch verschiedene Be
handlung in den Rautenmustern voneinander differenziert hat. Tiir C stellt sich
mit den dreifarbigen Rautenmustern in sichtbaren Gegensatz zu den Tiiren A und
B; fiir Tiir D ist die charakteristische Mischung von zwei- und dreifarbigen Mo
saiken (s. unter Dreiecksmustern S. 28 und S. 34) auch auf die Rautenmuster aus
gedehnt worden. Auch aus diesem Befund wird man auf eine bewuBte Planung
schlieBen diirfen. Sie tritt gerade bei der Gesamtheit der Rautenmuster deutlich
hervor.

Angesichts dieser wohliiberlegten Planung stellen sich verschiedene Fragen, die
Ungewohnlichkeiten betreffen. Warum ist, in Analogie zu III a 3, III i 3 und VIn
i 3, nicht auch die Nische VIII a 3 mit einem Rautenmuster besetzt worden? War
urn weisen die Ecknischen I a I und Va nw 6 statt der Rautenmuster Zickzack
muster auf? Warum sind auch in X a so 2 und X a so 4 Zickzackmuster an die Stelle
von Rautenmustern getreten? Wie laBt sich das Miilverhaltnis der Rautenmuster
auf der NO-Fassade mit der regelmaiiigen Verteilung in Einklang bringen?

Diese regelmaliige Verteilung verliert an Deutlichkeit, wenn man von der Be
setzung der einzelnen Pfeiler mit Rautenmustern ausgeht. Sie ist ohne Hilfe einer
besonderen Aufstellung aus dem Plan 16 zu ersehen.

Zunachst ist festzuhalten, daB es keinen Pfeiler gibt, an dem die Rautenmuster
fehlten. 1m Sinne einer gleichmafsigen Verteilung lassen sich die Mittelpfeiler III
und VIII und ebenso die Mittelpfeiler XI und XII einander gegeniiberstellen.
Ferner entsprechen sich Pfeiler IV und pfeiler VII, wenn man davon absieht, daf
IV die Rautenmuster auf der AuBenfront, VII dagegen auf der Innenfront tragt.
Von dem entsprechenden Pfeilerpaar II und IX geht dagegen in der Verteilung der
Rautenmuster jeder seine eigenen Wege, wobei nur IX noch als regelmallig besetzt
bezeichnet werden kann. Von den Eckpfeilern ist jeder in anderer Weise behandelt.
Pfeiler V und VI stimmen noch in der Anzahl der Rautenmuster (je 7) iiberein,
Pfeiler I bleibt mit 6 Rautenmustern hinter dieser Zahl zuriick, und pfeiler X geht
mit 8 Rautenmustern iiber sie hinaus.

Zu den Rautenmustern, die in den Wandnischen der pfeilerhalle sitzen, gesellen
sich zwei weitere, die mit keiner der bisher festgestellten Spielarten iibereinstim
men. Es sind die Rautenmuster auf den Supraporten-Spiegeln, die in den Fragmen-
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ten Rohe-Hansen IX und XXVI erhalten sind (s. darunter S. 98 f. bzw. S. 102).
Jedes von ihnen erweitert die reichen Variationsmoglidikeiten dieser Musterfamilie
urn ein neues Beispiel. So setzt sich das Rautenmuster von Fragment IX aus ein
heitlich gefarbten, schwarzen, weiBen und roten Rautenfeldern zusammen, die eine
Breite aufweisen, die der einer zweifachen doppelten Ausfiihrung entspricht. Sie
bilden waagrecht fortlaufende Ketten. Wollte man eine Verbindung dieser Rauten
muster-Spielart zu den iibrigen Rautenmustern herstellen, so ware sie wahrschein
lich in denjenigen mit -hohler- Mitte zu suchen. In der vierreihigen Ausfiihrung,
aber nicht der Rautenfelder, sondern des roten Gestanges, laBt sich damit das
Rautenmuster von Fragment XXVI vergleichen. Hier ist jedoch auBerdem der
Zwischenraum auf eine achtreihige Breite gebracht, die von Dreiecksmustern in
Schwarz-WeiB eingenommen wird. Da auBerdem noch periodischer Wechsel in der
Verlegungstechnik zu beobachten ist, der unter den iibrigen Rautenmustern auf die
beiden Beispiele von I I 3 und XI r 3 besdirankt ist, liegt ein ganz eigenartiges
Rautenmuster vor.

Der Dreifarbigkeit wegen wird man erwagen diirfen, diese beiden Supraporten
Spiegel auf der SO-Fassade unterzubringen, selbst wenn man sich vergegenwartigt,
daB alle Rautenmuster, die auf dieser Fassade erscheinen, schwarz-weiB sind.

DIE SPARRENMUSTER (s. Plan 17)

Bildeten die Dreiecksmuster und die Rautenmuster die beiden groBten Muster
familien an der Pfeilerhalle, so folgen nun, in weiterem Abstand, wieder zwei
Musterfamilien, die sich zahlenmafsig fast in dem gleichen Verhaltnis entsprechen.
Dies sind die Sparrenmuster und die Zickzackmuster. Mit ihren Gesamtzahlen von
25 bzw. 24 Beispielen wiederholen sie etwa das Verhaltnis von 83 : 80. Der Unter
schied zwischen beiden Verhaltniszahlen (1,04 I; 1,037) berragt nur 0,004·

Die Sparrenmuster nehmen von den 231 Nischen der pfeilerhalle 25 ein, sind
also zu 10,82 % am gesamten Mosaikschmuck beteiligt. Von diesen 25 Nischen sind
22 erhalten, 3 erganzt (I a 4, V a nw 4, XII I 3). Zur Erganzung sind die aus dem
Zerstorungsschutt des Gebaudes geborgenen Fragmente II und XIII fur I a 4, VIII
und XII fur Vanw 4 herangezogen worden (s. darunter S. 98 bzw. S. 99; vgl.
auch S. 92 ff.), Fur die Erganzung von XII I 3 liegt ein entsprechendes Fragment
nicht vor aber hier machen es die am FuBe der Nische erhaltenen Mosaikreste,
wahrscheinlich, daB dort urspriinglich ein einreihiges Sparrenmuster saB.

1. Es gibt 10 Sparrenmuster in Schwarz-WeiB, darunter die 3 erganzten,
15 Sparrenmuster in Schwarz-WeiB-Rot

25

D. h. das Verhaltnis ist 2/5: 3/5•
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Unter den 10 schwarz-weiBen Sparrenmustern haben 9 grobes, nur I feines
Raster, 6 sind in doppelreihiger Ausfuhrung und 4 in einreihiger Ausfiihrung
hergestellt. Darin wiederholt sich das Verhaltnis von 8/5: 2/5• Alle diese Beispiele
sind aufsteigende Sparrenmuster.
Von den 15 schwarz-weiB-roten Sparrenmustern sind 10 in doppelreihiger, 5 in
einreihiger Ausfiihrung hergestellt; das entspricht einem Verhaltnis von 2/a : l/a•
I I der dreifarbigen Sparrenmuster haben feines, nur 4 grobes Raster, und eben
falls I I von ihnen sind aufsteigend, nur 4 dagegen absteigend. In diesen heiden
Fallen ist das Verhaltnis gegeniiber demjenigen von 2/a : l/a urn I verschohen,
oder auch gegeniiber dem Verhaltnis von 4/5 : 1/5•

2. Samtliche 25 Sparrenmuster sind in der Technik der waagrechten Lagerung auf
Lucke verlegt. Sie ist also fur diese Musterart die iibliche.

3. Es gibt 21 aufsteigende Sparrenmuster, d. h. solche, die von einer unten liegen
den Spitze ausgehen,

4 absteigende Sparrenmuster, d. h. solche, die von einer oben 1iegenden
Spitze ausgeheri'.

25

D. h. das Verhaltnis ist 21/25:4/25 oder gegeniiber dem Verhaltnis von 4/5:1/5 urn
I verschoben.

Alle 4 absteigenden Sparrenmuster sind dreifarbig, mit feinem Raster und in
doppe1reihiger Ausfiihrung hergestellt. Daraus ergibt sich, daB weder schwarz
weifse, noch einreihige, noch mit grobem Raster hergestellte absteigende Sparren
muster an der pfei1erhalle verwendet worden sind. Von den drei Beispielen in II
r 3, VII r 3 und in IX r 3 hebt sich das Sparrenmuster in VI 1 3 dadurch ab, daf
hier je zwei Streifen der gieichen Farbe aufeinander folgen, Das ist nur selten
unter den Mosaiken der pfei1erhalle nachzuweisen, fur das Zickzackmuster des urn
1aufenden Horizontalfrieses (s. S. 77) und fur das Dreiecksmuster in VI I 2. Unter
diesem Gesichtspunkt gliedern sich die 4 absteigenden Sparrenmuster in ein Ver
haltnis 8/4: 1/4•

Von den 2 I aufsteigenden Sparrenmustern sind 10 schwarz-weiB, I I schwarz
weifs-ror, hier ist das Verhaltnis so nahe an 1/2:1/2, wie man bei der ungeraden
Gesamtzahl kommen kann. Von diesem Verhaltnis entfernen sich die beiden f01
genden immer weiter: 12 doppe1reihigen Beispielen stehen 9 in einreihiger Aus
fiihrung gegeniiber, was wieder ein Verhaltnis von 417 :a17 ergibt, und 13 von ihnen
sind mit grohem, 8 mit feinem Raster hergestellt.

• 3 Die Bezei~nung dieser offensichtlichen Untersdiiede in der Musterrichtung bereitet Schwierig
keiten, Denn belm. Verle~en dieser Muster stiegen auch die Streifen der -absteigenden- Sparren
muste~ von de~ Nisdienrandern zu der mittleren Spitze auf. Die Unterschiede liegen eben darin,
daf die -aufsteigendan, Sparrenmuster von der Nischenmitte, die >absteigenden< dagegen von den
Nischenrandern her aufgebaut wurden.
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4. Es gibt 13 Sparrenmuster mit grobem Raster
12 Sparrenmuster mit feinem Raster

25

D. h. das Verhaltnis ist 13/25:12/25 oder so nahe an 1/2:1/2, wie es die Gesamtzahl
von 25 zulaBt.

Von den 13 Sparrenmustern mit grobem Raster sind 9 in Schwarz-WeiB und 4

in Schwarz-WeiB-Rot gehalten. 7 von ihnen weisen einreihige AusHihrung, 6 von
ihnen doppelreihige Ausfiihrung auf. Hier finder sich das Verhaltnis wieder, das
112 :1/2 so nahe kommt, wie es die ungerade Gesamtzahl erlaubt. Samtliche 13 Spar
renmuster sind aufsteigend.

Von den 12 Sparrenmustern mit feinem Raster sind 8 aufsteigend, 4 absteigend,
was einem Verhaltnis von 213: 1/3 entspricht. 10 von ihnen weisen doppelreihige,
nur 2 einreihige Ausfiihrung auf; daraus ergibt sich ein Verhaltnis von 5/6: 1/6• I I

dreifarbigen Beispielen unter ihnen steht nur I zweifarbiges gegeniiber (XIII 3).

5. Es gibt 16 Sparrenmuster in doppelreihiger Ausfiihrung
9 Sparrenmuster in einreihiger Ausfiihrung

25

D. h. das Verhaltnis ist mit 16/25 :9/25 urn I gegeniiber dem Verhaltnis 3/5 :2/5

verschoben.
Unter den 16 Sparrenmustern in doppelreihiger Ausfiihrung sind 12 aufstei

gende und 4 absteigende, was einem Verhaltnis von 3/4: 1/4 entspricht. Die Unter
teilung nach 6 schwarz-weiBen und 10 schwarz-weiB-roten Beispielen fallt zusam
men mit der Trennung nach grobem und feinem Raster; sie ergibt ein Verhaltnis
von 3/S:5/s in beiden Fallen.

Samtliche 9 Sparrenmuster in einreihiger Ausfiihrung sind aufsteigend. 7 von
ihnen haben grobes, 2 haben feines Raster; 4 von ihnen sind in Schwarz-WeiB und
5 in Schwarz-WeiB-Rot gehalten. Auch in diesem Fallliegt ein Verhaltnis vor, das
demjenigen von 1/2: 1/2 so nahe kommt, wie es die ungerade Gesamtzahl gestattet,

Mit Hilfe der folgenden Tabelle ist die Verteilung der Sparrenmuster auf die
Pfeilerfronten zu ermitteln:

I. Sparrenmuster: mit grobem Raster, in doppelreihiger Ausfiihrung

NW-Fassade: SO-Fassade:

I a 3 Schwarz-WeiB
[I a 4] Schwarz-WeiB
Va nw 3 Schwarz-WeiB
[Va nw 4] Schwarz-WeiB

=4

NO-Fassade:
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NW-Innenfront: SO-Innenfront: SW-Innenfront: NO-Innenfront:

II i 3 Schwarz-WeiB VII i 3 Schwarz-WeiB

= I = I

Das heiBt: In dieser Kombination treten die Sparrenmuster an den AuBen
fassaden nur auf der NW-Fassade auf, fehlen dagegen sowohl auf der SO- wie auf
der NO-Fassade. Wo hier Sparrenmuster erscheinen, begegnen sie nur in einreihiger
Ausfiihrung. Die Verteilung auf die Mittelnischen der Eckpfeiler I und V ist regel
maBig; auf dieser Beobachtung griindet sich die Erganzung von I a 4 nach Va nw 3
und von V a nw 4 nach I a 3.

Regelmaflig ist auch ihre Verteilung als Gegenstiicke auf der NW- und der So
Innenfront und ihr Fehlen, jedenfalls in dieser Kombination, auf den beiden
Schmalseiten des Innenraumes. Auch hier haben sie, wo sie auftreten, einreihige
Ausfiihrung. Auffallig ist die sdrwarz-weifse Farbgebung der Sparrenmuster in II
i 3 und VII i 3, wenn man sie im Zusammenhang mit den Mosaiken in den benach
barten Nischen sieht, oder sie den dreifarbigen Beispie1en in IV i 3 und IX i 3
gegeniiberstellt.

2. Sparrenmuster: mit grobem Raster, in einreihiger Ausfiihrung

NW-Fassade: SO-Fassade:

VIII a 3 Schwarz-WeiB

= I

= I

NW-Innenfront: SO-Innenfront: SW-Innenfront:

IV i 3 Schwarz-WeiB-Rot IX i 3 Schwarz-WeiB-Rot Ii sw I Schwarz-WeiB-Rot
VI i sw I Schwarz-WeiB-Rot= I

=2

NO-Fassade:

XII a 4 Schwarz-WeiB

= I

NO-Innenfront:

!
X i no I Schwarz-WeiB

= I

Das heiBt: In dieser Kombination sind die Sparrenmuster gerade von der NW
~assade ~er~annt, aber sowohl auf der SO-Fassade wie auf der NO-Fassade in je
emem Beispiel zugelassen. Dabei ist die Verteilung auf der SO-Fassade regelmsfsig,
dagegen auf der NO-Fassade mit Schwierigkeiten im Verstandnis dieses Platzes
verbunden.
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In dieser Komhination sind die Sparrenmuster Ferner auf allen vier Innenfron
ten vertreten. Regelmaflig ist hier die Verteilung auf die Innenfronten der sich
gegeniiherliegenden Pfeiler IV und IX. Sie sind nicht nur untereinander Gegen
stiicke, sondern auch im Verhaltnis zu den nur schwarz-weiBen Beispielen in doppel
reihiger Ausfiihrung auf den Innenfronten der Pfeiler II und VII. Auch die Ver
teilung auf der SW-Innenfront ist regelmallig. Demzufolge wiirde man Khnliches
auch fiir die NO-Innenfront annehmen und als Gegenstiick zu X i no I ein Sparren
muster dieser Art in V i no I erwarten diirfen. Hier sitzt ungewohnlieherweise je
doch ein Zickzackmuster, so daB die regelmafsige Verteilung nicht aufgeht.

3. Sparrenmuster: mit feinem Raster, in doppelreihiger Ausfiihrung

Tiir I: Tiir H: Tiir A:

VI 1 3 Schwarz-W eiB-Rot 
VII r 3 Schwarz-WeiB-Rot

=2

Tiir C:

Tiir J: Tiir G: Tiir B:

II r 3 Schwarz-WeiB-Rot VII 13 Schwarz-WeiB-Rot 
III 1 3 Schwarz-W eiB-Rot !

-----------
=2 =1

Tiir K: Tiir F:
III r 3 Schwarz-WeiB-Rot
! IX r 3 Schwarz-WeiB-Rot

= I = 1

Tiir L: Tiir E:

IVr 3 Schwarz-WeiB-Rot IX 13 Schwarz-WeiB-Rot
V 1 3 Schwarz-W eiB-Rot !

----------

Tiir D:

=2 = I

Aus diesem Befund sind sehr verschiedenartige Beohachtungen zu entnehmen.
Zunachst ist festzuhalten, daB alle Sparrenmuster in dieser Komhination auf

die Tiiren der NW-Reihe undder SO-Reihe beschrankt sind, in den Tiiren der
heiden Schmalseiten jedoch fehlen. Daraus diirfle eine hewuBte Anordnung abzu
leiten sein. Sie wird auch darin faBbar, daB in den genannten Tiiren aIle Sparren

muster in Schwarz-WeiB-Rot gehalten sind.
Untersucht man die Verteilung der Sparrenmuster auf die Tiiren genauer, so

stellr sich heraus, daB die heiden entsprechenden Tiir-Reihen nicht gleichartig

hehandelt sind.
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In Tiir I fehlen sie ganz; hier nehmen Rautenmuster ihre Stelle ein, Nur ein
seitig mit Sparrenmustern besetzt sind die Durchgangsfronten der Tiir K auf der
NW-Reihe und der Tiiren E, Fund G auf der SO-Reihe. Das Fehlen eines Gegen
stiickes zu III r 3 ist schwer verstandlich zu machen, da der pfeiler IV Sparren
muster in IV i 3 und in IV r 3 aufweist. Die lockere Streuung der Sparrenmuster
auf der SO-Reihe dagegen hat ihren Grund darin, daB die Durchgangsfronten des
Mittelpfeilers VIII davon ausgespart sind; auch dieses wahl nicht ohne Absicht.
Damit ergibt sich fiir die SO-Reihe eine planmaiiige Verteilung der Sparrenmuster,
wenn man nur die drei Tiiren E, Fund G im Auge hat. Bezieht man Tiir H ein, die
doppelseitig mit Sparrenmustern, und in beiden Fallen mit absteigenden Sparren
mustern, besetzt ist, so mochte man in Tiir E fiir IX I 3 ein Gegenstiick in X r 3
erwarten oder umgekehrt annehmen, daB das hybride Sparrenmuster in VI I 3 zu
Unrecht an seiner Stelle sitzt.

Die doppelseitige Besetzung mit Sparrenmustern von Tiir H hat ihre Gegen
stiicke auf der NW-Reihe in den Tiiren J und L. Storend wirkt, im Sinne einer
gleichmafligen Verteilung, nur Tiir I. Harte sie ein Sparrenmuster, so ergabe sich
fiir die Tiiren der NW-Reihe ein Rhythmus von 1-2-1-2. Harte sie zwei Sparren
muster, so ware das Verhaltnis von den Tiiren der NW-Reihe zu denen der SO
Reihe ein wenigstens in der Zahl umgekehrtes: 2-2-1-2; 2-1-1-1.

Von den absteigenden Sparrenmustern her gesehen, wird die Verteilung noch
schwerer durchschaubar. Doppelt mit ihnen besetzt ist nur Tiir H; einseitig treten
sie nur in Tiir F auf der SO-Reihe und in Tiir J auf der NW-Reihe auf.

4· Sparrenmuster: mit feinem Raster, in einreihiger Ausfiihrung

Tiir A:

Tiir B:

Tiir C:

Tiir D:

V r 3 Schwarz-WeiB-Rot
[XII I 3] Schwarz-WeiB

=2

Das heiBt, daB die Sparrenmuster in dieser Kombination wieder in den Tiiren
der SW-Reihe fehlen und auf nur eine Tiir der NO-Reihe beschrankt sind. Stimmt
die doppelseitige Besetzung von Tiir D mit den entsprechenden Verhaltnissen in
den Tiiren H, J und L iiberein, so ist andererseits festzuhalten, daB dies die einzige
Tiir ist, in der ein zweifarbiges und ein dreifarbiges Sparrenmuster Gegenstiicke
bilden.
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Aus der folgenden Aufstellung geht die Besetzung der pfeiler mit Sparren
mustern hervor.

Pfeiler Zahl

I 3

II 2

III 2

IV 2

V 4

VI 2

VII 3

VIII I

IX 3

X I

XI

XII 2

25

XII a 4

6 7 6

rechts

II r 3

III r 3

IVr 3

Vr 3

VII r 3

IX r 3

6

D. h. es gibt nur einen Pfeiler, an dem sie gar nicht vorkommen; es ist pfeiler
XI, der Mittelpfeiler der SW-Reihe. Gleichgewicht herrscht in der Besetzung der
Pfeiler III, VII, VIII und IX, die, fur sich betrachtet, auch eine regelmallig auf
gebaute Gruppe bilden. Im Auftreten der Sparrenmuster auf der Innenfront und
auf der rechten Durchgangsfront stimmen die heiden Pfeiler II und IV der NW
Reihe iiberein. Von den Eckpfeilern ist dagegen jeder anders behandelt worden.
Auch Pfeiler XII, der Mittelpfeiler der NO-Reihe, stellt sich in der Beschrankung
der Sparrenmuster auf die Atillenfront und auf die linke Durchgangsfront abseits
von den iibrigen Pfeilern.

Leichter zu bestimmen ist der Platz, der den Sparrenmustern in der Nischen-
abfolge vorbehalten ist:

Siesitzen in den Mittelnischen in
III I 3 II r 3

II i 3 V 13 III r 3

I a 3 [und 4] als Paar IV i 3 VII3 IVr 3

Va nw 3 [und 4] als Paar VII i 3 VII 13 VII r 3

VIn a 3 IX i 3 IX 13 IX r 3

=5 =4 = 5 =5
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D. h. in 19 einwandfreien Fallen oder zu 76,00%. Damit laBt sich ihr Stamm
platz in den Mittelnischen sichern. Zum Einnehmen dieser Nischen eignen sie sich
kraft ihres statischen Charakters, der gleich stark ist fiir die aufsteigenden wie fiir
die absteigenden Beispiele. Die dynamischen Elemente, aus denen sie sich - wie die
Rauten- und die Zickzackmuster - zusammensetzen, nehmen von links wie von
rechts her den dynamischen Zug aus den Nachbarnischen auf und bringen ihn in
der Spitze, zu der siehinfiihren, zur Rube und zur Umkehr.

Dazukommen
V r 3, falls nicht unter paarbildende Nischen zu rechnen;
[XII 1 3], falls nidit unter paarbildende Nischen zu zahlen,

=2

d. h. 2 mehrdeutige Falle.

Hier sind ferner in Betracht zu ziehen
I i sw 1, falls nicht unter die Ecknischenzu rechnen;
VI i sw I, falls nicht unter die Ecknischenzu rechnen;
X i no I, falls nicht unter die Ecknischenzu zahlen,

=3
d. h. 3 unsichere Falle. ]edoch kann man sich nur dann tiber die Platzbestim

mung bei diesen drei Nischen im Unklaren sein, wenn man die Trennung der Innen
fronten streng einhalt. In Wirklichkeit sind auch diese drei Nischen Mittelnischen,
worauf schon ihre Besetzung mit einem Mittelnischen-Muster deutet, 1m Abschnitt
tiber die Eck-Kompositionen wird bei den Kompositionsanalysen auf diese Frage
der verkappten Mittelnischen eingegangen werden (s. S. 147).

Durch das Ausscheiden dieser 3 Falle aus der Zahl der Ecknischen erhoht sich
die Zahl der Sparrenmuster in Mittelnischen auf 22 oder 88,00%.

Sie sitzen in Begleitnischenin
XIIa4

=I

D. h. in I einwandfreien Fall oder zu 4,00 %. Dieser Fall ist so einzigartig, daf
man ihn als Ausnahme betrachten darf, obwohl, auf dem Umweg tiber die Be
ziehung zu statischen Dreiecksmustern in Begleitnischen, auch dafiir eine Begriin
dung zu finden ware.

Sie sitzen in paarbildenden Nischen in
V r 3, falls nicht unter die Mittelnischen zu zahlen;
[XII 13], falls nicht unter die Mittelnischen zu rechnen.

=2

D. h. in 2 Fallen, die jedoch nicht eindeutig sind. Auf Grund ihres statischen
Charakters erscheint es einleuchtend, daf die Sparrenmuster hier als Regens bei der
Bildung periodischer Nischenpaare fungieren. Andererseits ist in heiden Fallen der



DIE ZICKZACKMUSTER

Auffassung als Mittelnischen der Vorrang ZU geben, wenn man vom endgiiltigen
Zustand der pfeilerhalle ausgeht. Damit erhoht sich die Zahl der Sparrenmuster
in Mittelnischen auf 24 oder 96,00 %.

Das fiihrt zu folgendem Ergebnis:

Die Sparrenmuster sitzen zu
96,00% in Mittelnischen

4,00% in Begleitnischen

100,00%

SchlieBlichist auf Fragment Rohe-Hansen XXI hinzuweisen (s. S. 100), in dem
mit groBer Wahrscheinlichkeit das Bruchstlick eines dreifarbigen Sparrenmusters
vorliegt. Anhaltspunkte fiir eine Zuordnung zu einer Nische sind nicht gegeben.

DIE ZICKZACKMUSTER (s.Plan 18)

Auf die Sparrenmuster folgen, ihrer Zahl nach, unmittelbar die Zickzackmuster.
Sie treten in insgesamt 24 der 23 I Nischen der pfeilerhalle auf - erhalten 22, er
ganzt 2 (Vanw 6 mit Fragment Rohe-Hansen XVIII, s. S. 100; XII r 3, s.S. 95 f.
und stellen damit einen Anteil von 10,39 % an dem Mosaikschmuck des Gebaudes.
Ihre Zahl von 24 wiirde sich gut eignen fiir eine regelmailige Verteilung auf die 12

Pfeiler. Aber wie schon gelegentlich zu beobachten war, ist auch hier gerade dieses
Verhaltnis von 1/2: 1/2 vermieden worden.

I. Es gibt 19 Zickzackmuster in Schwarz-WeiB
5 Zickzackmuster in Schwarz-WeiB-Rot

24

D. h. das Verhaltnis ist 19/24 :5/24, oder gegeniiber dem Verhaltnis von 5/6 :1/6

bzw. demjenigen von 3/4 : 1/4 urn 1 verschoben.
Von den 19 schwarz-weiBen Zickzackmustern sind 17 in doppelreihiger und 2

in einreihiger Ausflihrung hergestellt. Von den 5 dreifarbigen Zickzackmustern
weisen 3 doppelreihige und 2 einreihige Ausfiihrung auf. Dieses Verhaltnis von
3/5: 2/5 kehrt wieder, wenn man die dreifarbigen Zickzackmuster in solche trennt,
die schwarzes Gestange mit roten Zwickelflillungen haben (3; darunter das er
ganzte Mosaik in XII r 3), und in solche, bei denen die Farbwerte umgekehrt

sind (2; VII r 4 und VIII I 3)·

2. Es gibt 23 Zickzackmuster, die in der Technik der senkrechten Schichtung der
Stifte verlegt sind,

1 Zickzackmuster, das in der Technik der waagrechten Lagerung der
Stifte auf Llicke verlegt ist (II a 3) und darin dem Brauch der Schicht

IVb folgt.
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D. h. das Verhaltnis ist 23/24: 1/24, oder in 95,83 % der Ealle sind die Zickzack
muster in der Technik der senkrechten Schichtung der Stifle hergestellt. Damit
erweist sich diese Verlegungstechnik als die fiir sie typische.

3. Es gibt 19 Zickzackmuster mit grohem Raster
5 Zickzackmuster mit feinem Raster

24

D. h. das Verhaltnis ist wiederum 19/24: 5/24, oder gegeniiher den Verhaltnissen
von 5/6: 1/6 oder von 3/4: 1/4 urn 1 verschohen.

Eigenartigerweise fallen die zweifarhigen Zickzackmuster und die Zickzack
muster mit grohem Raster ebenso zusammen wie die dreifarhigen und diejenigen
mit feinem Raster. Das heiBt, daB die heiden Komhinationen eines dreifarhigen
Zickzackmusters mit grohem Raster und eines zweifarhigen Zickzackmusters mit
feinem Raster fehlen. Es hedeutet ferner, daB die unter r. weiter durchgefiihrten
Trennungen auch in dieser Untergliederung aufgehen.

4. Es gibt 20 Zickzackmuster in doppelreihiger Ausfiihrung
4 Zickzackmuster in einreihiger Ausfiihrung

24

D. h. das Verhaltnis ist 5/6: 1/6•

Von den 20 genannten Zickzackmustern hahen 19 nur einen Zickzackstreifen
und Zwickelfiillungen, 1 dagegen (II a 3) zwei parallele Zickzackstreifen und
keine Zwickelfiillungen. Das ist auf den durch die Verlegungstechnik begiinstig-
ten steilen Steigungswinkel zuriickzufiihren. Von diesen 20 Zickzackmustern sind
17 schwarz-weiB und 3 schwarz-weiB-rot, und ebensoviele sind mit grobem
bzw. feinem Raster hergestellt.
Die 4 Zickzackmuster in einreihiger Ausfiihrung setzen sich zusammen aus 2

schwarz-weiBen, die zugleich grobes Raster hahen, und aus 2 schwarz-weiB
roten mit feinem Raster, die auch im schwarzen Cestange und roten Zwickel
fiillungen iibereinstimmen. Hier ist das Verhaltnis ungewohnlicherweise 1/2: 1/2•

5· Eine Untergliederung der Zickzackmuster nach solchen, die am FuBe der Nische
in der linken oder rechten Ecke beginnen, scheint keinen Sinn zu haben. Das
hangt mit ihren Charakterziigen zusammen.

Die Zickzackmuster gehoren wie die Rauten- und die Sparrenmuster zu den
statischen Mustern. Obwohl sie sich, wie die heiden genannten Musterarten, aus
dynamischen Elementen zusammensetzen, die in Diagonalziigen nach links oder
rechts streb en, geben sie doch keiner Seite den Vorzug. Die Dimension ihrer Aus
dehnungsmoglichkeiten ist oben hzw. unten, jedenfalls fiir die senkrecht aufsteigen
den Zickzackmuster der Nischenmosaiken. Waagrecht fortlaufende Zickzackmuster
mit der Ausdehnungsmoglichkeit nach links und rechts sind an der pfeilerhalle nur
in drei Fallen nachzuweisen: Fiir den umlaufenden Horizontalfries am oberen
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Gebaudeabschluf (vgl. Fragment Rohe-Hansen XXIV; s. S. 101) und fur zwei
Supraporten-Felder (vgl. Fragmente Rohe-Hansen XXII und XXV; s. S. 100

bzw. 101).

Die Verteilung der Zickzackmuster auf die Fassadenflachen der pfeilerhalle ist
aus folgenden Tabellen ersichtlich:

I. Zickzackmuster: mit grobem Raster, in doppelreihiger Ausfiihrung

NW-Fassade:

I a nw I Schwarz-WeiB
II a 3 Schwarz-WeiB
IVa 3 Schwarz-WeiB
[Va nw 6] Schwarz-WeiB

=4

NW-Innenfront:

IV i I Schwarz-WeiB
IV i 5 Schwarz-WeiB

=2

SO- Fassade:

VII a I Schwarz-WeiB
VII a 3 Schwarz-WeiB
VII a 5 Schwarz-WeiB
IX a I Schwarz-WeiB
IX a 5 Schwarz-WeiB
X a so 2 Schwarz-WeiB
X a so 4 Schwarz-WeiB

=7

SO-Innenfront: SW-Innenfront:

IX i I Schwarz-WeiB
IX i 5 Schwarz-WeiB

=2

NO-Fassade:

V a no 2 Schwarz-WeiB
Va no 4 Schwarz-WeiB

=2

NO-Innenfront:

Das heiBt: In dieser Kombination sind die Zickzackmuster auf allen AuBen
fassaden des Bauwerks vertreten. Dabei ist die gleichmafiige Verteilung auf der
NW-Fassade zu beachten. Sie gestattet es, nach dem Vorbild von I a I fur die ver
lorene Nische V a nw 6 ein Zickzackmuster zu erganzen, Auffallig ist das Uber
gewicht, daB die Zickzackmuster mit 7 Beispielen auf der SO-Fassade haben, ohne
daf ihre Verteilung dort auf den erst en Blick einleuchtend ware. Obwohl es drei
farbige Zickzackmuster gibt, ist keines von ihnen auf die SO-Fassade gesetzt wor
den. Das entspricht dem Befund der Rautenmuster auf der SO-Fassade. DaB beide
Musterarten fur die Mosaikplaner nicht als Trager der Dreifarbigkeit auf dieser
Fassade in Frage kamen, ist eine merkwiirdige Tatsache, Auf der NO-Fassade ist
das seltene Auftreten der Zickzackmuster ebenso eigenartig wie ihre Beschrankung
auf Pfeiler V, die ein einseitiges Dbergewicht schaffi.
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1m Innenraum begegnen sie in gleidimailiger Verteilung, treten in dieser Kom
bination jedoch nur an den Langfronten, nicht an den Schmalfronten auf. Ihre Ver
teilung auf die Innenfronten der pfeiler IV und IX bedeutet ein Obergewicht die
ser Muster im nordostlichen Teil des Innenraumes.

2. Zickzackmuster: mit grobem Raster, in einreihiger Ausfiihrung

NW-Fassade: SO-Fassade: NO-Fassade:

XII a 2 Schwarz-WeiB

=1

NW-Innenfront: SO-Innenfront: SW-Innenfront: NO-Innenfront:

V i no I Schwarz-WeiB

= I

Das heiBt: In dieser seltenen Kombination fehlen die Zickzackmuster sowohl
auf der NW- wie auf der SO-Fassade. Sie treten nur auf der NO-Fassade, und hier
nur in einem einzigen Beispiel, auf. Der Platz, den das Zickzackmuster auf der
Auflenfront des Mittelpfeilers XII einnimmt, ist ungewohnlich, Diesem Befund
entspricht es, daB diese Zickzackmuster ebenso auf allen Innenfronten fehlen, his
auf die NO-Innenfront. Hier tritt ein solches Zickzackmuster jedoch nicht auf der
Innenfront des pfeilers XII auf, sondern ist an das linke Ende der NO-Innenfront
gesetzt. Darin liegt wieder eine Ungewohnlichkeit, denn an dieser Stelle wiirde
man, in Analogie zu X i no I, ein Sparrenmuster erwarten.

3. Zickzackmuster: mit feinem Raster, in doppelreihiger Ausfiihrung

Tilr I:

Tiir ]:

Tiir K:

'Tiir L:

ru- H:
VII r 4 Schwarz-WeiB-Rot
!

=1

Tilr G:

Tiir F:

VIII 13 Schwarz-WeiB-Rot
!

=1

Tilr E:

X r 3 Schwarz-WeiB-Rot
!

=1

Tilr A:

Tilr B:

Tilr C:

Tiir D:
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Das heifst: Die Zickzackmuster sind aus allen Tiiren der NW-Reihe herausge
halten, In dieser Kombination treten sie auch in keiner der Tiiren der Schmalseiten
auf, weder auf der SW-Reihe, noch auf der NO-Reihe.

Dagegen sitzen sie in den drei Tiiren H, Fund E der SO-Reihe. Das stiitzt die
Beobachtung, die schon von den Verhaltnissen auf den Fassaden und den Innen
fronten her zu machen war, daB der So-Teil der pfeilerhalle ein Dbergewicht an
Zickzackmustern aufweist, und legt den Sdiluf nahe, daf ihre Haufung dort einen
eigenen Sinn hat.

Es ist darauf hinzuweisen, daB in jeder der drei genannten Tiiren das Zickzack
muster nur auf einer Durchgangsfront auftritt, und zwar zweimal auf der rechten
(H und E), einmal auf der linken (F), daB also entsprechende Gegenstiicke auf den
gegeniiberliegenden Durchgangsfronten fehlen. In allen drei Fallen handelt es sich
urn dreifarbige Zickzackmuster. Dabei haben die Muster von VII r 4 und von VIII
1 3 rotes Gestange und schwarze Zwickelfiillungen. Das Muster von X r 3 jedoch
hat schwarzes Gestange mit roten Zwickelfiillungen und ist damit, in doppelreihi
ger Ausfiihrung, das einzige seiner Art.

4. Zick.zack.muster: mit feinem Raster, in einreihiger Ausfiihrung

Tiir A:

Tiir B:

Tiir C:

X I 3 Schwarz-WeiB-Rot
[XII r 3] Schwarz-WeiB-Rot

=2

Tiir D:

Das heiiit: Auch in dieser Kombination fehlen die Zickzackmuster in den beiden
Tiiren der siidwestlichen Schmalseite. Bezeichnenderweise treten sie jedoch in Tiir C
auf der NO-Reihe auf, also gerade in jener Tiir, die von den heiden die sudostliche
ist. Hier ist auch ihre Verteilung auf die Durchgangsfronten regelmafsig, und heide
Muster entsprechen sich in dem schwarzen Gestange und den roten Zwick.elfiillun
gen. In ihnen hat das entsprechende Muster doppelreihiger Ausfiihrung von X r 3

seinenachsten Verwandten.
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Zur Beurteilung der Besetzung der Pfeiler mit Zickzackmustern diene die fol
gende Aufstellung:

Pfeiler Zahl auBen innen links redits

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

I a I

[Va nw 6]
VII a I

VII a 5
IX a I

IX a 5

=6

I

I

3

4

4

I

4

4

I a I

II a 3

IVa 3 IV i I

IVi 5

[Va nw 6] Vino I

Van02
Van04

VII a I

VII a 3
VII a 5

IX a I IX i I

IX a 5 IX i 5

X aso 2
Xas04

XII a 2

IV i I

IV i 5
IX i I

IX i 5

=4

VIII 13

VII r 4

Xr 3
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D. h. in 10 einwandfreien Fallen oder zu 41,660/0. DaB sie in Ecknischen zu
ge1assen sind, die eigentlich den Rautenmustern vorbehalten sind, verdanken sie
woh1 ihrem statischen Charakter. Von den Mosaikp1anern der pfeilerhalle miissen
die Zickzackmuster a1s den Rautenmustern so nahestehend angesehen worden sein,
daB sie a1s deren Vertreter in Frage kamen.

Dazukommt

V i no I, falls es sich nicht urn eine Mittelnische handelt.

= I

d. h. I mehrdeutiger Fall.

In den Mitte1nischen sitzen sie in

II a 3
IVa 3
VII a 3

=3

VIII 13
Xr3

=2

D. h. in 5 einwandfreien Fallen oder zu 20,83%. In dieser Hinsicht stellen sie
sich als Vertreter der Sparrenmuster heraus, deren Stammp1atz die Mitte1nischen
sind.Auch dieseVertretungsmoglichkeit wird in dem statischen Charakter der Zick
zackmuster begriindet sein.

Dazu kommen

V i no I, falls nicht unter die Ecknischen zu rechnen;
X 13, falls nicht unter die paarbi1denden Nischen zu zahlen;
[XII r 3], falls nicht unter die paarbi1denden Nischen gehorig;

=3

d. h. 3 unsichere Falle. Dazu ist vielleicht auch das Zickzackmuster in V a no 4
zu rechnen, dessen Platz in dieser Nische verschiedene Auffassungen zulalit.

Siesitzen in Begleitnischen in

XIIa2

= I

VII r 4

=1

D. h. in 2 einwandfreien Fallen oder nur zu 8,33 %. Wieso die Zickzackmuster
in diesen beiden Fallen als Vertreter der Dreiecksmuster auftreten konnen, die
ihren angestammten Platz in den Beg1eitnischen haben, ist nicht ohne weiteres er
sichtlich. Eine Moglichkeit zur Erklarung ist vielleicht auf dem Umweg zu ge
winnen daB der statische Charakter einer Anzahl von Dreiecksmustern hier eine,
Beziehungschaffi:.
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Dazu kommen
X a so 2, falls nicht unter die paarbildenden Nischen zu rechnen;
Va no 2, falls nicht unter die paarbildenden Nischen zu zahlen;

=2

d. h. 2 mehrdeutige Ealle.

Sie sitzen in paarbildenden Nischen in
Xaso 2

Xas04
Vano 2

=3
D. h. in 3 eindeutigen Fallen oder zu 12,5°%. Hier sind sie wie die Rauten

muster jeweils als Regens-Muster verwandt, wieder auf Grund ihres statischen
Charakters.

Dazukommen
Va no 4, falls nicht unter die Mittelnischen zu rechnen;
Xl 3, falls nicht unter die Mittelnischen zu zahlen;
[XII r 3], falls nicht unter die Mittelnischen zu rechnen;

=3
d. h. 3 unsichere Falle.

Zieht man aus den obigen Aufstellungen jene Falle heraus, die sich als mehr
deutig einer klaren Zuweisung zu einer der Nischenarten entzogen, und bringt sie
miteinander zur Deckung, so bleiben 6 Falle iibrig (V a no 2, V a no 4, V i no I,

X a so 2, X 1 3, XII r 3). Davon sind X a so 2 und V a no 2 unter der Begrundung
auszuscheiden, daB ihre Zuordnung zu den paarbildenden Nischen den Vorrang
hat vor der Erwagung, sie als Begleitnischen auffassen zu wollen. Die iibrigen 4
Falle bleiben bestehen, wobei das Verstandnis von V a no 4 besondere Schwierig
keiten bereitet.

Das fiihrt zu folgender statistischer Obersicht:
Die Zickzackmuster sitzen zu
41,66% in Ecknischen. Dies ist ihr bevorzugter Platz und, wenn iiberhaupt, so ist

dieser als ihr Stammplatz anzusehen.
20,83 % in Mittelnischen. Da ihr Auftreten dort etwas mehr als 1/5 des Gesamt

bestandes ausmacht, kann man es als haufig bezeichnen.
8,33 % in Begleitnischen.Das ist verhaltnismafsig selten.

12,5 0 % in paarbildenden Nischen. Mit einer Zahl von l/S des Gesamtbestandes ist
ihr Auftreten dort als gelegentlich anzusehen.

---
83,32 %

In 1/6 der Falle oder zu
16,67%, also verhaltnismaBig haufig, laBt sich ihr Platz nicht eindeutig bestimmen.
99,99 %
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SchlieBlich miissen noch jene Zickzackmuster horizontal verlaufender Form er
wahnt werden, die zum Schmuck des umlaufenden Horizontalfrieses (vgl. Frag
ment XXIV S. 101) und von zwei Supraporten-Spiegeln (vgl. die Fragmente
XXII und XXV S. roo F. bzw. 101) verwendet worden sind. Beziehungen dieser
Zickzackmuster zu denen auf den Nischenmosaiken bestehen einmal im gemein
samen groben Raster und in der doppelreihigen Ausfiihrung, aber auch in der Drei
farbigkeit. Nur das Zickzackmuster des Horizontalfrieses stellt sich abseits da
durch, daB hier je zwei schwarze und zwei rote Zickzackstreifen aufeinander folgen.
Eine verwandte Abfolge der Farben findet sich unter den Mosaiken der Pfeiler
halle nur noch einmal bei dem Sparrenmuster der Nische VI 13 und bei dem Drei
ecksmuster in VI12.

DIE SCHACHBRETT- UND RECHTECKMUSTER (s.Plan 19)

Die nadiste Gruppe von Mosaikmustern, die untersucht werden muB, ist die der
Schachbrett- und Rechteckmuster. Obwohl, wie weiter unten ersichtlich wird, in den
Musterelementen des Quadrates bzw. des Rechtecks und damit auch im Muster
charakter Unterschiede bestehen, ist hier diese Gruppe als Ganzes behandelt wegen
der gemeinsamen Verlegungstechnik. Mit den bisher betrachteten Musterfamilien
verglichen, ist sie recht klein. Insgesamt 15 von 231 Nischen umfassend - erhalten
13, erganzt 2 (XII i 2, XII i 4, mit den Fragmenten Rohe-Hansen VII bzw. XI;
s.S.93 f.) - hat sie mit nur 6,493 % Anteil am Mosaikschmuck des Gebaudes.
Trotzdem ist diese kleine Gruppe so vielseitig, daB auch auf sie die bisherige Unter
gliederung angewandt werden muB.

I. Es gibt 10 Schachbrett- und Rechteckmuster in Schwarz-WeiB
5 Schachbrett- und Rechteckmuster in Schwarz-WeiB-Rot

15
D. h. das Verhaltnis ist 2/3: 1/3, wie es schon ofters zu beobachten war.

2. Es gibt 8 Schachbrett- und Rechteekmuster mit grobem Raster
7 Schachbrett- und Rechteekmuster mit feinem Raster

15
D. h. das Verhaltnis ist 8/15 : 7/15, oder so nahe an dem Verhaltnis 1/2 : 1/2 wie man
bei der ungeraden Gesamtzahl nur kommen kann.

3. Samtliche 15 Schachbrett- und Rechteckmuster sind in der Technik der waag
rechten Lagerung Stift auf Stift verlegt worden.

4. Es gibt nur Schachbrett- und Rechteekmuster in doppelreihiger Ausfiihrung,
DaB diese Muster in einreihiger Ausfiihrung nicht vorkommen - weder in der
Kombination von 2-4 Stiften Hohe bei einer Breite von nur 1 Stift, noch in der
umgekehrten Kombination, noch auch in der Reduzierung der Stifte auf je einen
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von jeder Farbe - mag seinen Grund darin haben, daB sie in dieser Form optisch
nicht mehr wirksam gewesen waren,
Dagegen gibt es innerhalb der doppelreihigen Ausfiihrung feine Unterschiede:

a) Nur 2 Stifle breit und nur 2 Stifllagen hoch, also Schachbrettmuster im eigent
lichen Sinne, sind
III12
III r 4
VIII r 4

=3
D. h. 1/5 des Gesamtbestandes. Sie sind samtlich in Schwarz-WeiB-Rot ge
halten und auf die Tiiren besdirankt.

b) Nur 2 Stifle breit, aber 3 Stifllagen hoch, also Rechteckmuster im eigentlichen
Sinne, sind

IX a 3
IX i 2

IX i 4
XI r 2

[XII i 2] (Fragmente Rohe-Hansen VII)
[XII i 4] (Fragment Rohe-Hansen XI)

=6

D.h. 2/5 des Gesamtbestandes. Davon sind 4 in Schwarz-WeiB und 2 ([XII i 2
und 4]) in Schwarz-WeiB-Rot gehalten; in einem Verhaltnis, das 2/3:1/3 ent
spricht. Es ware zu erwagen, ob nicht in Analogie zu XI r 2 auch fur das Mo
saik in XI 12 ein solches Rechteckmuster geplant war, und ob hier vielleicht
ein Versehen unterlaufen ist.

c) Nur 2 Stifle breit, aber 4 Stiftlagen hoch, also Rechteckmuster, die aus zwei
iibereinandergesetzten Quadraten bestehen, sind
112
IVi 2
IVi 4
VI r 2

XI i 3
XI12

=6

D.h. ebenfalls 2/5 des Gesamtbestandes. Sie sind samtlich in Schwarz-WeiB
gehalten. Geht man von VI r 2, XI i 3 und XI 1 2 aus, so mochte man an
nehmen, daB in Analogie dazu auch das Mosaik in XI r 2 mit 4 Stifllagen
Hohe geplant war, und daB das Versehen vielleicht an dieser Stelle vorkam.
Andererseits fragt es sich, ob diese nur logische Unterscheidung von Rechteck.-
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mustern mit einer Hohe von 3 oder 4 Stiftlagen nicht unwesentlich ist, und
ob sie optisch iiberhaupt ins Gewicht fiel, DaB ihre gleichmaflige Verteilung
im Sinne einer symmetrischen Anordnung nicht aufgeht, liegt wohl daran,
daB die Frage nicht richtig gestellt ist.

Aus diesem Befund ist festzuhalten, daB die Basis der Schachbrett- und Recht
eckmusterkonstant bleibt, wahrend die Hohe variabel ist.

Von Natur aus scheinen die Schachbrett- und Rechteckmuster zu den statischen
Mustern zu gehoren, Jedoch steht dieser statische Charakterzug nicht fest. So sind
z. B. wirklich statisch nur jene Muster, die auf einer Basis von 3 mal 2 Stiften auf
bauen, sei die unterste Reihe nun WeiB-Schwarz-WeiB wie in VI r 2, IV i 2 und IX
a 3 oder umgekehrt. AIle die Muster dagegen, die aus einer Basis von 4 mal 2 Stiften
entwickelt sind, verfaIlen, unabhangig von ihrer Hohe, unwiIlkiirlich einem Rhyth
musWeiB-Schwarz-WeiB-Schwarz oder umgekehrt, der einen verkappten dynami
schen Charakterzug enthalt, In den nur schwarz-weiBen Beispielen ist er weniger
offenbar als in den dreifarbigen. Hier jedoch kommt er deutlich zum Vorschein, in
cler Gestalt eines Schragstreifens, den die Farbverteilung von Rot und Schwarz in
dem Schachbrettmuster von VIII r 4 und in den beiden Rechteckmustern von XII
i 2 und 4 hervorruft. Mit der Zickzackstruktur des Schachbrettmusters in III r 4
und der transparenten Struktur eines statischen Dreiecksmusters in dem Schach
brettmuster von III I 2 ist der statische Charakterzug gefestigt worden. Das be
deutet zugleich, daB jedes der eigentlichen Schachbrettmuster von der Struktur
eines anderen Musters durchdrungen ist.

Die Verwendung der Schachbrett- und Rechteckmuster auf den Fassadenflachen
der pfeilerhalle geht aus folgender Tabelle hervor:

I. Schachbrett- und Rechteckmuster:
mit grobem Raster, in doppelreihiger Ausfiihrung

NW-Fassade: SO-Fassade:

IX a 3 Schwarz-WeiB

NW-Innenfront:

IV i 2 Schwarz-WeiB
IV i 4 Schwarz-WeiB

=2

= 1

SO-Innenfront: SW-Innenfront:

IX i 2 Schwarz-WeiB
IX i 4 Schwarz-WeiB XI i 3 Schwarz-WeiB

=2 =1

NO-Fassade:

NO-Innenfront:

[XII i 2 Schwarz-WeiB-Rot]
[XII i 4 Schwarz-WeiB-Rot]

=2
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Das heiBt: Die Schachhrett- und Rechteckmuster fehlen vollig auf der NW- und
auf der NO-Fassade. Das einzige Beispiel auf der SO-Fassade steht so allein da,
daB man es als Ausnahme hetrachten und den SchluB ziehen darf, daB diese Muster
offensichtlich nicht fiir auBen gedacht waren. Dagegen treten sie, und zwar nur in
der Gestalt der Rechteckmuster, auf allen vier Innenfronten auf. Dahei BiBt sich
das Gleichgewicht heohachten, daB sie auf den sich gegeniiherliegenden pfeilern IV
und IX hilden, und unter Hinzunahme von XII i 2 und 4 ihr Dhergewicht im
nordostlidien Teil des Innenraumes. Dem steht im siidwestlichen Teil in XI i 3 nur
ein einziges Beispiel gegeniiher, dies allerdings an zentraler Stelle und als Trager
der Mittelachse des Raumes hesonders wichtig. Da, his auf drei, die Dreiecks
muster aus dem nordostlidien Teil des Innenraumes verhannt sind, zeichnet sich
ein Umkehrungshezug der heiden Musterarten ah, und man konnte von dieser
Raumhalfle als von der -Rechreckrnusrer-Halfle- sprechen. Auch auf das Gegen
gewicht, das das schwarz-weiBe Mosaik in XI i 3 mit den heiden schwarz-weiB
roten Mosaiken in XII i 2 und 4 bildet, und das einen weiteren Umkehrungshezug
schaffl, ist hinzuweisen.

2. Schachhrett- und Rechteckmuster:
mit feinem Raster, in doppelreihiger Ausfiihrung

Tiir I:

Tiir ]:

III 12 Schwarz-WeiB-Rot
!

= 1

Tiir K:

III r 4 Schwarz-WeiB-Rot
=1

Tiir L:

Tiir A:

I 12 Schwarz-WeiB
XI r 2 Schwarz-WeiB
=2

Tiir B:

XI 12 Schwarz-WeiB
VI r 2 Schwarz-WeiB
=2

Tiir H:

Tiir G:

VIII r 4 Schwarz-WeiB-Rot
!
= 1

Tiir F:

Tiir E:

Tiir C:

Tiir D:
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Das heiBt: Unter den Tiiren der NW-Reihe haben nur die beiden mittleren, J
und K, solche Muster. Dadurch werden sie von den beiden anderen, lund L, ab
gehoben und in eine Beziehung miteinander gebracht. Auf der SO-Reihe dagegen
ist nur eine Tiir, G, in dieser Weise herausgehoben. Nur in diesen drei Fallen han
delt es sich urn Schachbrettmuster im eigentlichen Sinne, so daB auch von daher eine
innere Beziehung dieser Tiiren auf der NW- und auf der SO-Reihe angenommen
werden darf. Wahrend sowohl die Schachbrett- wie die Rechteckmuster in den
Tiirender NO-Reihe fehlen, spielen sie eine besondere Rolle in den Tiiren der SW
Reihe, auf den Durchgangsfronten der Tiiren A und B, die die Verbindung der
pfeilerhalle mit dem »GroBen Badehaus« herstellen. Hier liegt eine Dichte in der
Besetzung der Nischen und eine Beschrankung auf die Rechteckmuster vor, die sich
nur mit den Verhaltnissen der nordostlichen Halfle des Innenraumes vergleichen
HUh. Bezeichnenderweise sind es also gerade nicht jene Tiiren, die der versuchsweise
so genannten -Rechteckmuster-Halfle- am nachsren liegen, sondern die gegeniiber
liegenden, in denen diese Muster auftreten. Damit stellt sich ein weit gespannter
Verschrankungsbezug heraus, den man als bewuBt geplant auffassen darf: Be
trachtet man den Innenraum, so fallt die Ballung der Rechteckmuster in der NO
Halfle auf, blickt man auf die Tiiren, so springt ihre Haufung auf der SW-Reihe
ins Auge.

Die Verteilung der Schachbrett- und Rechteckmuster auf die pfeiler ist folgender
Aufstellung zu entnehmen:

pfeiler

I

II

III

IV

Zahl auBen mnen links

1 112

2 III 12

2 IV i 2
IV i 4

rechts

III r 4

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1

1

3

3

2

IX a 3

1

IX i 2

IX i 4

XI i 3

[XII i 2J
[XII i 4]

7

XI12

3

VIr2

VIII r 4

XI r 2

4
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Das heiBt: Die Schachbrett- und Rechteckmuster fehlen vollig an den pfeilern
II, V, VII und X, also an pfeilern, die Gegenstiicke bilden. Eine Gleichgewichts
gruppe in der Besetzung stell en die Pfeiler I, XI und VI mit XII dar. In sich aus
gewogen ist die VerteiIung auf die Pfeiler III, IV und IX. Allein Pfeiler VIII, der
Mittelpfeiler der SO-Reihe, geht unter dem Gesichtspunkt einer gleichmailigen
Verteilung nicht auf.

Mit Hilfe der obigen Aufstellung laBt sich auch der Platz der Schachbrett- und
Rechteckmuster in der Nischenabfolge ermitteln.

Sie sitzen:
in Begleitnischen
IVi 2
IVi 4
IX i 2

IX i 4
[XII i 2]
[XII i 4]
IIIl2
IIIr4
VIII r 4

=9
d. h. in 9 einwandfreien Fallen oder zu 60,00 0/0. Die Begleitnischen diirften also

ihr Stammplatz sein. Da dieser eigentlich den Dreiecksmustern zukommt, miissen
diese Muster Eigenschaften haben, die ihnen die Vertretung der Dreiecksmuster er
moglichen. Sie sind am ehesten in ihrem verkappt dynamischen Charakter zu
suchen, der in drei dieser Falle klar zutage tritt (VIII r 4, XII i 2 und 4). Von hier
aus gesehen ist auch fiir die drei Falle der schwarz-weiBen Muster von IV i 4, IX
i z und IX i 4 die Annahme eines nur pseudo-statischen Charakters zu stiitzen,
Eindeutig statisch sind nur die drei Muster von IV i 2, III 12 und III r 4; fur diese
Falle lieBe sich daran erinnern, daB auch statische Dreiecksmuster in Begleitnischen
sitzen. Eigentiimlich ist das Verhaltnis der drei dynamischen, der drei verkappt
dynamischen und der drei statischen Muster zueinander, das dem Verhaltnis von
1/3: 1/3: 1/3 entspricht.

Sie sitzen:
in Mittelnischen
IX a 3
XI i 3
XIl2
Xlrz
Vlrz
112

=6
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D. h. in 6 eindeutigen Fallen oder zu 4°,000/0. In dieser Hinsicht zeigen sie sich
als Gegenspieler der statischen Sparrenmuster, deren Stammplatz die Mittelnischen
sind. DaB sie diese vertreten konnen, muB also in ihrem statischen Charakterzug
begriindet liegen. Das bestatigt sich jedoch nur fur die beiden Rechteckmuster von
VI r 2 und IX a 3, also fur 1/3 der Falle. In dem iibrigen 2/3 der Falle miilite man
auf eine, in schwarz-weiBer Gestalt nicht unmittelbar sichtbare, stabilisierend wir
kende Zickzackmuster-Struktur zuriickgreifen, urn das Neutralisieren des verkapp
ten dynamischen Charakterzuges begreiflich zu machen.

DIE SANDUHRMUSTER (s. Plan 20)

Mit den Sanduhrmustern beginnen jene Musterarten, die an der pfeilerhalle nur
noch in verschwindend kleiner Anzahl auftreten. Es sind insgesamt 3; sie machen
im gesamten Mosaikschmuck nur r,298 % aus.

I. AIle drei Beispiele dieses Musters sind in Schwarz-WeiB gehalten. Wieso man
nicht auch dieses Muster abgewandelt und in allen Variationen der Dreifarbig
keit durchgespielt hat, laBt sich nicht erklaren, Rein auBerlich gesehen, hangt es
darnit zusammen, daB aIle drei Beispiele auf Nischenfronten sitzen, wo Rot aus
geschlossen war. Vielleicht liegt es auch daran, daB dieses Muster eine Neuerung
der Schicht IVa zu sein scheint, das unter Umstanden eigens fur die pfeilerhalle
entworfen wurde".

2. AIle drei Beispiele sind in der Technik der waagrechten Lagerung auf Lucke mit
periodischem Wechsel in der jeweils 6. Reihe zur waagrechten Lagerung Stift auf
Stift verlegt.

3. AIle drei Beispiele sind mit grobem Raster hergestellt.

4. AIle drei Beispiele sind in doppelreihiger Ausfiihrung hergestellt.
Die Verwendung der Sanduhrmuster ist aus folgender Tabelle zu ersehen:

I. Sanduhrmuster: mit grobem Raster, in doppelreihiger Ausfiihrung

NW-Fassade: SO-Fassade: NO-Fassade:

III a 2 Schwarz-WeiB
III a 4 Schwarz-WeiB V a no 5 Schwarz-WeiB

=2 = r

Das heiBt: Die Sanduhrmuster fehlen in samtlichen Tiiren, sie sind im Innen
raum nicht zugelassen, sondern nur auf die Fassaden beschrankt, und hier fehlen

4 Vgl. die Sanduhrmuster-Einlagen auf dem wahrscheinlich aus Warka stammenden Steingefaf
mit Nischenarchitektur, im Wechsel mit Rautenmuster-Einlagen; E. Heinrich, UVB VI Abb. 3; ders.,
Kleinfunde 37 Taf. 25 c.
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sie wiederum auf der SO-Fassade. Auf der NW-Fassade nehmen sie am Mittel
pfeiler III eine besondere Stellung ein. Warum sie auf der NO-Fassade nur ein
seitig auftreten, ist nicht ersichtlich.

Die Sanduhrmuster vereinigen in sich formal die Eigenschaften der Rauten
muster und der statischen Dreiecksmuster. Sie sind damit statisdien Charakters.

Aus der obigen Tabelle ist auch ihre Verteilung auf die Pfeiler zu entnehmen:
Sie sind auf Pfeiler III und auf pfeiler V beschrankt: ohne daB dafiir ein komposi
torischer Grund ins Auge fiele.

In allen drei Fallen nehmen die Sanduhrmuster Begleitnischen ein. Darin er
weist sich ihre Verwandtschaft zu den Dreiecksmustern, als deren Vertreter sie gel
ten konnen, In dieser Hinsicht tritt die formale Verwandtschaft zu den Rauten
mustern ganz zuriick. 1m FaIle von Va no 5 lieBe sich vielleicht daran denken, das
Sanduhrmuster als Rectum bei der Bildung periodischer Nischenpaare aufzufassen,
jedoch wird die Kompositionsanalyse der NO-Fassade (s. S. 139 f) zeigen, daB
diese Annahme wenig fiir sich hat.

DER SCHR1\GSTREIFEN (s.Plan z r)

In einem einzigen Beispiel findet sich an der pfeilerhalle schlieBlich auch der
Schragstreifen. Er ist bisher innerhalb der alteren Mosaikkompositionen der Schicht
IV b nicht belegt, und es ist daher nicht ausgeschlossen, daB es sich dabei urn eine
Neuerung der Schicht IVa handelt. Mit einem Anteil von nur 0,433 % am gesam
ten Mosaikschmuck ist er fast als eine Ausnahme zu betrachten, als der ihm wieder
urn eine besondere Bedeutung zukommt.

Er gehort zu den dynamischen Mustern und ist darin den Dreiecksmustern mit
Diagonalzug verwandt. Urn so auffalliger ist es, daB er in einer Mittelnische sitzt
(IV 13).

I. Der Schragstreifen begegnet nur in seiner dreifarbigen Gestalt, in Schwarz
WeiB-Rot. Warum er in zweifarbiger Gestalt, vor allem in Schwarz-WeiB, nicht
vorkommt, ist ebenso unerklarlich wie die Tatsache, daB seine spiegelbildlichen
Umkehrungen fehlen. Was diesem so eminent dynamischen Muster, trotz der
innewohnenden Moglidikeiten, die Ausbildung zu einem Mustersatz verwehrt
hat, entzieht sich der Einsicht.
Es ist auch von Interesse, daB vertikal aufsteigende Streifenmuster, die eng ver
wandt waren, an der pfeilerhalle nicht auftreten, und daf die zweite verwandte
Abart, horizontal liegende Streifen, nur in vier Ausnahmefallen vorkommen,
die weiter unten zusammenfassend behandelt sind (s. unter Sondermuster S.
85 ff.). Nur indirekt, auf dem Umweg tiber Strukturen, die anderen Mustern un
terlegt wurden, sind der Vertikal- und der Horizontalstreifen in je einem Aus
nahmebeispiel in den eigentlichen Mosaikschmuck aufgenommen worden. Das
Dreieckmuster von VIII r 3, bei dem nur die Rander rot sind, laBt sich so auf-
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fassen, daB hier die iibereinandergestaffelten schwarzen Dreiecke ein breites
Vertikalband bilden. Das Dreiecksmuster in VI 12 ist durch die Farbverteilung
von Rot und Schwarz auf die Struktur von Horizontalstreifen gebracht worden,
mit der zusatzlichen Besonderheit, daB je zwei Dreiecksreihen iibereinander die
gleiche Farbe haben. Fur diese Eigentiimlichkeit sei an das danebenliegende
Sparrenmuster in VI 13 erinnert.

2. Der Schragstreifen ist in der Technik der waagrechten Lagerung auf Lucke her
gestellt.

3. Der Schragstreifen begegnet nur mit feinem Raster.

4. Der Schragstreifen ist nur in doppelreihiger Ausfiihrung belegt.
Der Schragstreifen fehlt auf allen Fassaden und auf allen Innenfronten des Bau

werks.Er tritt nur in einer einzigen Tiir der NW-Reihe, in Tiir K, auf.
In der Nische IV I 3 nimmt er eine Mittelnische ein, also einen fur ein Muster

mit dynamischem Charakter ganz ungewohnlichen Platz. Dort sitzen normaler
weise Sparrenmuster. Jedoch ist die Beziehung des Schragstreifens zum Sparren
muster keineswegs so eng, daB sich damit eine derartige Vertretbarkeit rechtferti
gen liefse, selbst wenn man den Schragstreifen als halbiertes Sparrenmuster, oder
umgekehrt das Sparrenmuster als geknickten Schragstreifen auffassen mochte.
Genetisch haben beide Muster gewiB nichts miteinander zu tun. Auch eine Ver
wandtschaft zur Familie der Zickzackmuster, die nicht weniger weitlaufig ware,
bleibt so problematisch, daB man aus ihr den Platz in der Mittelnische nicht ab
leitenkann. Es muf damit eine besondere Bewandtnis haben.

Interessant zu beobachten ist jedoch, daB der - hier nur ein einziges Mal in
reinerAuspragung belegte - Diagonalzug des Schragstreifens in andere Muster hin
einwirkt. Auf ihm bauen alle Dreiecksmuster mit dynamischem Charakter auf (s.
S. 1h 106). AuBerdem dringt er in einige der statischen Rechteck- und Schachbrett
muster ein (s. S. 113). Denn durch die Verteilung der Farben wird ihnen in XII i 2
und XII i 4 und in VIII r 4 ein auf- bzw. absteigender Diagonalzug unterlegt.

DIE SONDERMUSTER (s, Plan 22)

Ehe eine zusammenfassende Dbersicht iiber die Musterfamilien gegeben werden
kann, miissen noch drei Nischen untersucht werden, in denen ganz aufsergewohn
liche und untereinander verschiedene Mosaikmuster sitzen. Die gemeinsamen Ziige,
von der gleichen Herstellungstechnik abgesehen, beschranken sich darauf, daB alle
drei Muster einen Horizontalstreifen haben. Dieser findet sich auch auf einem aus
dem Zerstorungsschutt geborgenen Mosaikbruchstiick wieder, Fragment Rohe
Hansen XXI (s. S. 100), dessen Besprechung hier anzuschlieBen ist, Ob diese vier
Falle iiberhaupt als eigene Muster gelten konnen, ist von vornherein fraglich, nicht
zuletzt aus dem Grunde, daB sie bisher von keiner anderen Mosaikflache in Uruk
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bekannt sind. Fiir die oben behandelten Musterfam.ilien sind die drei am Bauwerk
befindlichen Beispiele sinngemafs emendiert und eingereiht worden, in der An
nahme, daB es sich dabei urn Fehler bei der Mosaikherstellung handeln konne. Da
diese Annahme jedoch nicht ohne weiteres berechtigt ist, seien die vier fraglichen
Falle zunachst wie regulare Muster untersucht.

Die Nischen, in denen sie auftreten, sind I r 3, V a no 6 und IVaI.

I. Unter den Sondermustern sind
2 in Schwarz-WeiB (IVaI, V a no 6)
2 in Schwarz-WeiB-Rot (I r 3, Fragment XXI)

4
Diese Untergliederung hilft zwar nicht, Fragment XXI am Bau unterzubringen,
aber sie kann als Grundlage fiir die Emendationen dienen. Wollte man Frag
ment XXI einen Platz am Bau zuweisen, so kame nur die Nische I r 3 in Frage,
immer unter der Voraussetzung, daB es sich urn selbstandige Muster handelt.

2. Alle vier Beispiele sind in der Technik der waagrechten Lagerung auf Liicke her
gestellt und weisen, in unterschiedlicher Hohe, den Wechsel zu jener anderen
Verlegungstechnik auf, bei der die waagrechten Reihen Stift auf Stift liegen.

3. Die beiden in Schwarz-WeiB gehaltenen Beispiele sind mit grobem Raster, die
beiden in Schwarz-WeiB-Rot gehaltenen Beispiele dagegen mit feinem Raster
ausgefiihrt,

4. Alle vier Beispiele weisen doppelreihige Ausfiihrung auf.

Die Sondermuster treten auf: mit grobem Raster, in doppelreihiger Ausfiihrung

NW-Fassade:

IVaI Schwarz-WeiB

=1

SO-Fassade: NO-Fassade:

Va no 6 Schwarz-WeiB

= 1

D. h. die Sondermuster sind, in dieser Hinsicht dem Sanduhrmuster ahnlich, auf
die NW-Fassade und die NO-Fassade beschrankt, Aus dem Innenraum sind sie
vollig, aus den Tiiren in dieser Gestalt verbannt.

Mit feinem Raster, in doppelreihiger Ausfiihrung sitzt das Sondermuster in
Tiir I:

I r 3 Schwarz-WeiB-Rot

= 1

D. h. es tritt nur in einer einzigen Tiir der NW-Reihe auf. Die Sondermuster be
gegnen nur an den Pfeilern I, IV und V, in einer Verteilung, die zum Verstandnis
der kompositorischen Rolle dieser Muster nichts beitragt und allenfalls ein Uber
gewicht auf der nordwestlichen Pfeilerreihe erkennen laBt, aus dem sich Schliisse
auf den urspriinglichen Platz des Fragmentes XXI ziehen lieBen.
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Sie nehmen die Ecknischen ein in IVaI und in Va no 6, sitzen also zu 66,66 0/ 0

an Platzen, die eigentlich den Rautenmustern vorbehalten sind. Eine Mittelnische
hat dagegen das Sondermuster in I r 3 inne. An dieser Stelle dringt es in die Rechte
der Sparrenmuster ein, allenfalls noch - oder wieder - eines Rautenmusters, wenn
man II I 3 in Betracht zieht, Daraus ergibt sich, daB weder die Verteilung der so
genannten Sondermuster am Bau, noch ihr Platz in der Nischenabfolge klar und
aufschluBreich genug sind, urn sie als etwas fur die Komposition der Mosaiken Be
deutsames und damit als etwas Gewolltes und Eigenstandiges auffassen zu konnen.
Daher muB ein anderer Weg beschritten werden, urn diese merkwiirdigen Falle zu
klaren.

IVa I:

Die Reihen 1-12, von unten an gerechnet, sehen aus wie eine Raute, deren Spitze
gerade noch erscheint, und die dann nach beiden Seiten auseinanderstrebt. Aller
dings sitzt in den Winkeln, wo eigentlich ein schwarzer Punkt zu erwarten ware,
der die Zwickelfullung vervollstandigen wiirde, ein weiBer Punkt, und in der 12.

Reihe fehlt der Mittelpunkt der Raute. In den Reihen 13-16 folgt ein Dreieck, das
man nur als die Spitze wiederum einer Raute auffassen kann, weil Dreiecke mit
einer Basis von 4 und einer Gesamtzahl von 10 Stiflen sonst nie an der pfeilerhalle
begegnen. Dagegen entspricht dieses Gebilde durchaus dem Ausschnitt aus einem
Rautenmuster in doppelreihiger Ausfiihrung.

Mit Reihe 17 wird die Herstellungstechnik gewechselt; die beiden Reihen 17-18,
nicht wie bisher auf Lucke, sondern Stift auf Stift verlegt, bilden einen schwarzen
Horizontalstreifen, der nichts mit den Formelementen eines Rautenmusters zu tun
hat. Reihe 19 ist nicht mehr erhalten.

Vom Platz in der Nischenabfolge ausgehend, wiirde man an der Stelle dieses
Sondermusters eine Raute erwarten, die auch als Gleichgewicht zu den Rauten
mustern in den Nischen IV a 5 und weiterhin in II a I und II a 5 zu fordern ware.
Es ist daher zu erwagen, ob hier nicht einer der seltenen Falle vorliegen konnte, in
denen em Fehler bei der Herstellung des Mosaiks unterlaufen ist.

Vano 6:

Auch hier sehen die untersten 10 Reihen so aus wie der Teil eines Rauten
musters mit Zwickelfiillung. Rein formal gesehen kame allenfalls noch der Aus
schnitt aus einem absteigenden Sparrenmuster in Frage, obwohl mehrere Griinde
gegen diese Auffassung anzufiihren sind. Die einreihige Ausfiihrung des unteren
Musters stiinde zu der doppelreihigen des oberen Musters in Widerspruch, es fehlen
sowohl die beiden obersten Stiftreihen, mit denen das Sparrenmuster die Nischen
rander erreicht harte, als auch die Spitze des nachsten Musters, mit der schon in der
9. Reihe harte begonnen werden miissen. AuBerdem ware ein Sparrenmuster in
einer Ecknische schlecht denkbar. Aber auch wenn man sich fur ein Rautenmuster
entscheidet, bleiben Unstimmigkeiten bestehen: es fehlt der Mittelpunkt, der in der
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10. Reihe auftreten muBte, und wie bei dem vorigen Fall sind die Zwickelfiillungen
unvollstandig. Von Reihe 11-13 folgt ein Dreieck, aus 6 Stiften gebildet, das als
solches in diesem Zusammenhang keinen Sinn hat und daher als die Spitze einer
Raute verstanden werden darf. In Reihe 14 findet der Wechsel in der Herstellungs
technik statt; sie liegt Stift auf Stift auf Reihe 13. Aber obgleich die Reihen 14-15

einen schwarzen Horizontalstreifen bilden wie in IVaI, besteht ein Unterschied
darin, daB man in Reihe 15 schon wieder zur waagrechten Lagerung der Stifte auf
Lucke zurilckkehrte. Die geringen Reste der 16. Reihe, die sich in der Nische er
halten haben, lassen nur noch erkennen, daB sie aus schwarzen und weiBen Stiflen
bestand.

Dem Platz in der Nischenabfolge nach ware an dieser Stelle ein Rautenmuster
zu erwarten, wie es fur Ecknischen iiblich ist. Offensichtlich war es auch geplant,
aber es kam bei seiner Herstellung zu Fehlern.

I r 3:

Die unteren 10 Reihen dieses Mosaiks, in waagrechter Lagerung der Stifte auf
Lucke hergestellt, machen den Eindruck des Oberteils einer Raute mit schwarzem
Gestange und roten Zwickelfiillungen. Jedoch ist auffallig, daB diese Raute sichaus
einem schwarzen Horizontalstreifen doppelreihiger Ausfiihrung entwickelt, was
sich bei keinem der Rautenmuster und auch bei keinem der bisher behandelten
Sondermuster beobachten lieB. In den obersten Reihen ist noch so viel von der Gegen
spitze der nachsten Raute enthalten, daB die Zwickelfullungen gerade vollstandig
werden. Hier ist es unzweifelhaft, daB ein Fehler begangen wurde, denn die linke
Zwickelfullung ist vom Rautengestange nur durch eine Reihe weiBer Stifle ge
trennt, die rechte dagegen wie iiblich durch zwei.

Mit Reihe I I tritt der Wechsel in der Herstellungstechnik ein; die beiden Reihen
11-12 zeigen waagrechte Lagerung Stifl auf Stift, bilden jedoch einen weiBen, nicht
wie bei den vorigen Fallen schwarzen, Horizontalstreifen. Darauf folgen von
Reihe 13-16 vier erhaltene Stiftlagen, von denen die unterste noch in der gleichen
Technik hergestellt ist. In Reihe 14 jedoch finder ein neuerlicher Wechsel statt, so
daB die drei obersten Stiftlagen wieder waagrechte Lagerung auf Lucke aufweisen.
Was in diesen vier Lagen an Muster erhalten ist, wiederholt den Beginn des Mosaiks
in den untersten Reihen, d. h. den Oberteil einer schwarzen Raute in doppelreihiger
Ausfuhrung. Wenn iiberhaupt etwas, so konnte diese Wiederholung dafiir sprechen,
daB ein eigenstandiges Muster vorliegt. Es ist jedoch wahrscheinlicher, daB ein
Rautenmuster geplant war, und dann laBt sich nachweisen, daB bei seiner Herstel
lung ein Fehler unterlief. An dieser Stelle, in einer Mittelnische, ein Rautenmuster
anzunehmen, mag zunachst uberraschend erscheinen, laBt sich jedoch durch den
Hinweis auf das entsprechende Rautenmuster in der gegeniiberliegenden Mittel
nische II I 3 vertreten. Fur ein Sparrenmuster, das eigentlich an diesem Platz sitzen
sollte, kann man die Mustergebilde dieser Mosaiknische keinesfalls in Anspruch
nehmen.
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Fragment XXI: (s. Abb. Beilage 3 d).
Hier ist am besten von den beiden schwarzen Stiftlagen auszugehen, die in der

Technik der waagrechten Lagerung Stift auf Stift hergestellt sind. Dariiber folgt
der Unterteil eines Rautenmusters mit schwarzem Gestange und roten Zwickel
fullungen in doppelreihiger Ausfilhrung, das waagrechte Lagerung der Stifte auf
Lucke zeigt. Dieser Umstand schrankt den Kreis der Nischen, aus den en dies Frag
ment stammen konnte, sehr ein; es kommen nur I r 3 oder II I 3 in Frage. Ob die
unterste Stiftlage des Rautenmusters noch Stift auf Stift oder auf Lucke verlegt ist,
erlaubt der Erhaltungszustand des Fragments nicht mehr zu entscheiden.

Da iiber dem Horizontalstreifen nur 7 Reihen erhalten sind, ist es auch nicht
ausgeschlossen, daB der Rest eines dreifarbigen absteigenden Sparrenmusters vor
liegt. Erst in der 9. Reihe, mit der Spitze des nachsten Musters, ware diese Frage
eindeutig zu beantworten.

Unterhalb des Horizontalstreifens sind Reste von 2 Stiftlagen erhalten, die aus
weiBen Stiften bestehen. Von ihnen liegt die obere noch Stift auf Stift, die untere
jedochauf Lucke, so daB innerhalb dieses Fragmentes ein zweifacherWechsel in der
Herstellungstechnik eintritt wie im vorigen Fall. In ihnen steckt nichts mehr, was
auf einen Fehler bei der Mosaikherstellung hindeuten konnte. Andererseits spricht
die Analogie zu den bisherigen Fallen dafiir, daB der Horizontalstreifen deswegen
auchhier auftritt, weil irgendwo ein solcher Fehler versteckt ist.

Er laBt sich auf folgende Weise aufspiiren. Da die Mitte des Mosaiks ganz von
weiBenStiften eingenommen wird, gewinnt die Vermutung an Wahrscheinlichkeit,
daB das Bruchstiick aus dem Zusammenhang eines Sparrenmusters stammt, Damit
ware eine Moglichkeit gegeben, den vorgefallenen Fehler zu rekonstruieren. Denn
gerade bei einem Sparrenmuster harte in der Mitte schon die Spitze der nachsten
Mustereinheit begonnen werden miissen.

Wollte man das Fragment urn 180
0 gedreht und als Ausschnitt aus einem

Rautenmuster sehen, so ware iiberhaupt nicht zu verstehen, warum der Horizontal
streifen auftritt, weil dann nirgendwo der Anhaltspunkt fur einen Fehler gegeben
ware.

Denn dies scheint sich aus allen besprochenen Fallen doch ableiten zu lassen, daf
der Horizontalstreifen nur dann und nur da auftritt, wo auch Fehler bei der
Mosaikherstellung vorliegen. Er dient dazu, diese Fehler sozusagen unschadlich zu
machen, indem er alles bis dahin Verlegte abschlieBt, versiegelt und gleichzeitig die
Grundlage fur den N eubeginn des Musters bildet. N ach diesem SchluBstrich fangt
man von Neuem an, auf ihm fuBt, nachweisbar an den Mosaiken von I r 3 und
Fragment XXI, das neue Muster. Diese Funktion des Horizontalstreifens, der in
Schwarz oder in WeiB gehalten sein kann, erinnert an die Blocke von Stift auf Stift
verlegten Lagen, mit denen die Mosaiken in den Nischen der Podestfassade IV b

zuunterst beginnen, und die eine »Webekante« bilden.
Es ist also nicht abwegig, in den hier behandelten Fallen nachweisbare Fehler

bei der Herstellung der Nischenmosaiken zu erkennen und nicht mit einer selb-
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standigen Musterfamilie zu rechnen. Dieses Ergebnis hat zu den vorgeschlagenen
Emendationen gefiihrt und ist fiir die Untersuchung der Musterfamilien vorweg
genommen worden.

Vielleicht gelingt es sogar, aus diesen Fehlern, die nur 1,298 % im erhaltenen
Mosaikbestand des Bauwerks ausmachen, weitere Schliissezu ziehen.

Fiir das Mosaik in IVa 1 konnte ein Rautenmuster erschlossen werden. Der hier
unterlaufene Fehler kann nur so zustande gekommen sein, daf der Mosaikleger
seinen Platz nach Vollendung der 12. Reihe verlieB. Khnlich steht es mit dem
Mosaik in Va no 6. Hier konnte der Fehler nur dadurch eintreten, daB der Mosaik
leger nach der 10. Reihe nicht weiterarbeitete. In der Zwischenzeit lief das Ver
legen der Mosaiken jedoch weiter. Ais der Mosaikleger von IV a 1 wieder an seine
Arbeit ging, hatte er 4 Stiftlagen versaumt, Statt das Versaumte nachzuholen, fiel
er da ein, wo wahrscheinlich die anderen Rautenmuster-Verleger zu diesem Zeit
punkt gerade waren, und verlegte auch eine Rautenspitze. Als er sie vollendet
hatte, muf der Fehler bemerkt worden sein, denn unmittelbar darauf folgt der
Horizontalstreifen. Auf die Fragen, warum das N achholen des Versaumten unter
blieb und warum man das fehlerhafte Mosaik in der Nische beliefs, wird weiter
unten zuriickzukommen seine

Der Mosaikleger von V a no 6 hatte offenbar in der letzten Reihe schon nicht
mehr aufgepaBt, denn er vergaB, den ersten schwarzen Stift der Rautenfiillung in
die Mitte zu setzen. Falls diese Raute eine Mitte von 4 Punkten hatte, wie Va no 3
am gleichen Pfeiler, war er den Zeitraum von 7 Stiftlagen abwesend und fand bei
seiner Riickkehr, daf seine Rautenmuster-Nachbarn in ihrer Arbeit schon viel
weiter fortgeschritten waren. Auch er holte das Versaumte nicht nach, sondern
schlof sich dem an, was gerade verlegt wurde, und machte die Spitze einer Raute.
Auch bei ihm wurde der Fehler entdeckt, als sie vollendet war, und mit dem Hori
zontalstreifen abgedeckt.

Den Mosaikleger von I r 3 hat man allerdings erst dann bei seiner fehlerhaften
Arbeit ertappt, als er schon die neue Raute angefangen hatte, und sein Fehler ist
nicht auf Abwesenheit, sondern auf mange1nde Aufmerksamkeit zuriickzufiihren.
Hier wurde sofort abgebrochen und der Fehler mit dem Horizontalstreifen ver
siegelt.

Diese Beobachtungen fiihren mit neuen Gesichtspunkten wieder auf das Pro
blem zuriick, wie man sich die Herstellung der Mosaiken vorzustellen hat. Es hat
den Anschein, als seien regelmaflig, von nicht naher zu bezeichnenden Leuten,
Kontrollen der Arbeit durchgefiihrt worden, ob laufend, wie man aus dem Befund
von I r 3 schlieBen konnte, ob bei Vollendung je eines Musterabschnitts, wie die
Befunde von IV a 1 und V a no 6 nahezulegen scheinen, oder ob erst am Ende eines
Tagewerkes, laBt sich nicht mehr entscheiden. Die Tatsache einer Arbeitskontrolle
wiirde voraussetzen, daB irgendwo ein festge1egter, vielleicht aufgezeichneter
Detailplan der Pfeilerhalle vorlag, von dem man immer wieder ausgehen konnte.
Ob Teilkopien davon den Mosaiklegern ausgehandigt wurden, die ihnen als Vor-
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lagen fur ihre jeweiligen Mosaikmuster dienen konnten, und wie diese Vorlagen
ausgesehen haben konnten, das sind Fragen, die sich einstweilen ebenso wenig be
antworten lassen wie jene andere, wichtigere nach dem technischen Vorgang des
Mosaikverlegens. Angesichts der geringen Fehlerzahl stellt sie sich mit neuer Dring
lichkeit, obwohl sie schon einmal gelost schien", Ausgehend von der Beobachtung,
daB die Mosaikleger von IVaI und V a no 6 die in ihren Rautenmustern iiber
schlagenen Stiftreihen nicht nachholten, sondern die Arbeit jeweils da wieder auf
nahmen, wo die anderen inzwischen angekommen waren, mochte man vermuten,
daB ein Nachholen nicht moglich war. So lieBe sich verstehen, warum auf eine
Lucke im Muster unvermittelt ein anderer Teil des gleichen Musters folgt. Den
Grund daftir, daf die beiden Mosaikleger an einer bestimmten Stelle das unter
brochene Muster fortsetzten, mochte man darin suchen, daB offenbar so etwas wie
ein Arbeitsrhythmus herrschte, in den man leicht wieder einfallen konnte, gegen
den sich jedoch schwer arbeiten lieK Vielleicht darf man sich ihn als ein Taktschla
gen oder als Gesang zur Arbeit vorstellen. ] edoch bleibt auch diese Vorstellung, so
anschaulich sie wirkt, und so gute Parallelen dazu sich aus der Teppidikniipferei
anfiihren lieBen, unbefriedigend, wenn man sie folgerichtig durchdenkt. Stellt man
sich vor, daB jede Musterfamilie einen bestimmten Rhythmus oder eine Grund
melodie hatte - nicht zu reden von den Mustervariationen - so hieBe das, daB
gleichzeitig die Rhythmen fur die Dreiecksmuster, fur die Rautenmuster, die Zick.
zackmuster, die Sparrenmuster usf. geschlagen, geklopft oder gesungen werden
muBten, und sie fielen nur selten zusammen. Da an jedem Pfeiler zugleich bis zu
vier verschiedene Rhythmen befolgt wurden, wiirde es ferner bedeuten, abgesehen
von dem damit verbundenen verwirrenden Larm, daB keiner der Mosaikleger iiber
die trennenden Zwischenraume hinweg den Rhythmus seines Muster-Kollegen
harte heraushoren konnen, denn die jeweiligen unmittelbaren N achbarn folgten ja
einem anderen Rhythmus. Mochte man diese Vorstellung trotzdem nicht ganz auf
geben, weil sie noch am besten zu dem tatsachlichen Arbeitsvorgang zu passen
scheint, so ist es erstaunlich, daB nicht mehr Mosaikleger irre geworden sind an
ihrem Muster, und daB nicht mehr Fehler unterlaufen sind. Allerdings ist gerade
die Unausweichlichkeit des Arbeitsrhythmus schuld daran, daB es bei den Fehlern
in den Mosaiken von IVaI und V a no 6 blieb. ]e mehr man diesen Fragen nach
geht, desto unverstandlicher wird es, daB und wie es moglich war, den Gesamtplan
fur den Mosaikschmuck der pfeilerhalle wirklich durchzufilhren, und desto be
wundernswerter stellt sich die Leistung heraus, die hier vollbracht worden ist,

Die Tatsache, daB fehlerhafte Mosaiken mit einem Horizontalstreifen abgedeckt
und nicht aus den Nischen entfernt worden sind, erlaubt Vermutungen in noch
einer anderen Richtung. Offenbar fehlte die Zeit, nicht nur zum Nachholen ver
saumter Stiftlagen, sondern auch zum Herausnehmen und Ersetzen falscher Muster-

5 W. Andrae, Das Gotteshaus und die Urformen des Bauens im alten Orient (1930) 85 f.;
E. Heinrich, UVB IV 14. Vgl. auch UVB XXII 17 f.
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teile, und offenbar konnte man es sich noch weniger leisten, die Arbeit in einer
fehlerhaften Nische ganz von vorn anzufangen. Das spricht dafiir, daB die Mo
saiken am Bau gleichmafsig fortgefiihrt und gleichmaliig vollendet werden sollten.
AuBerdem mag man in Zeitdruck gewesen seine Denn sowohl der Lehmziegel als
auch der farbigen Mosaikstifte wegen ist anzunehmen, daB die Pfeilerhalle inner
halb einer einzigen Zwischenregenperiode errichtet werden muBte.

DIE ERGXNZUNG DER ZERSTORTEN NISCHENMOSAIKEN

Bei der Untersuchung der Mosaikmuster sind fiir die insgesamt 15 am Bau zer
storten und verlorengegangenen Nischen Erganzungen vorausgesetzt worden, die
nachtraglich eben so ihrer Rechtfertigung und Begriindung bediirfen wie die Emen
dationen der fehlerhaften Mosaikmuster. Andererseits sind diese Erganzungen so
eng mit den Ergebnissen der weiter unten durchgefiihrten Kompositionsanalysen
verflochten, daB es verfriiht erscheinen mag, die Begriindungen dafiir im Einzelnen
hier schon geben zu wollen. Erst wenn man die Gesetze kennt, die in der An
ordnung der Mosaikmuster walten, wenn man das Spiel von Gleichgewicht und
Gegengewicht durchschaut, wenn man das komplizierte System der Umkehrungs-,
Klammer- und Verschrankungsbezilge gegenwartig hat, werden die Griinde dafiir
vollig verstandlich, Da es sich aber immer wieder zeigt, wie eines zum anderen
fiihrt, wie eines am anderen hangt, wo immer man auch beginnt, in die Stift
mosaiken einzudringen, sei dieser Exkurs hier eingeschoben, damit der Oberblick
leichter und die Grundlage ftir die Kompositionsanalyse breiter wird.

AIle im Folgenden zur Erganzung herangezogenen Mosaikbruchstiicke sind,
durch Umrandung gekennzeichnet und mit den Fragmentnummern versehen, auf
den Tafeln mit den AufriBzeichnungen unter der entsprechenden Nischennummer
zu finden.

I a 6: muB ein Mosaik mit grobem Raster, in doppelreihiger Ausfiihrung, in Schwarz-
WeiB gehabt haben;

muB nach Va nw I ein Rautenmuster haben;
muB in Analogie zu allen Rautenmustern der NW-Fassade eine Raute mit nur

einem Punkt in der Mitte haben,
Ein solches Rautenmuster, das alle genannten Bedingungen erfiillt, liegt vor in
dem Fragment Rohe-Hansen V (so darunter So 98)0

I a 5: muB ein Mosaik mit grobem Raster, in doppelreihiger Ausfiihrung, in Schwarz-
WeiB gehabt haben;

muf nach I a 2 und Va nw 2 ein Dreiecksmuster haben;
muf nach I a 2 ein aufsteigendes Dreiecksmuster haben;
muf nach Va nw 2 ein statisches Dreiecksmuster haben.
Ein entsprechendes Dreiecksmuster liegt vor in dem Fragment Rohe-Hansen IV
(so darunter So 98)0
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I a 4: muB ein Mosaik mit grobem Raster, in doppelreihiger Ausfiihrung, in Schwarz-
WeiB gehabt haben;

muf nach I a 3 und Va nw 3 ein Sparrenmuster haben;
muf nach Va nw 3 und in Analogie zu der Mehrzahl der Sparrenmuster ein ab

steigendes haben.
Ein solches Sparrenmuster liegt vor in den Fragmenten Rohe-Hansen II oder
XIII, die sich aneinandersetzen lassen (s. darunter S. 98; 99).

Va nw 4: muf ein Mosaik mit grobem Raster, in doppelreihiger Ausfiihrung, in Schwarz
WeiB gehabt haben;

muf nach Va nw 3 und I a 3 ein Sparrenmuster haben;
muB nach I a 3 und in Analogie zu der Mehrzahl der Sparrenmuster ein ab

steigendes haben.
Ein passendes Sparrenmuster liegt vor in den Fragmenten Rohe-Hansen VIII
und XII, die sich aneinandersetzen lassen (s. darunter S. 98; 99).

Va nw 5: muf ein Mosaik mit grobem Raster, in doppelreihiger Ausfiihrung, in Schwarz-
WeiB gehabt haben;

muf nach Va nw 2 und I a 2 ein Dreiecksmuster haben;
muf nach I a 2 ein dynamisches Dreiecksmuster haben;
muf nach Va nw 2 ein absteigendes Dreiecksmuster haben,
Ein entsprechendes Dreiecksmuster hat sich in Fragment Rohe-Hansen III er
halten (s. darunter S. 98).

Va nw 6: muB ein Mosaik mit grobem Raster, in doppelreihiger Ausfiihrung, in Schwarz-
WeiB gehabt haben;

rnuf nach I a 1 ein Zickzackmuster mit drei Punkten Zwickelfiillung haben.
Ein solches Zickzackmuster ist mit Fragment Rohe-Hansen XVIII geborgen
worden (s. darunter S. 100).

XII i 1: muB ein Mosaik mit grobem Raster gehabt haben;
rnuf nach XI i 1 und XI i 5 ein Rautenmuster haben;
miiBte nach XI i 1 und XI i 5 ein schwarz-weiB-rotes Rautenmuster in ein

reihiger Ausfiihrung haben.

XII i 5: muB ein als Gegenstiick genau entsprechendes Mosaik gehabt haben.
In den Fragmenten Rohe-Hansen VI und XVI (und XXIII?) (s. darunter S. 98

bzw. S. 100) liegen zwei Bruchstiicke von Nischenmosaiken mit Rautenmustern
vor, die sich als Paar derart entsprechen, daB sie ohne Bedenken in diese Nischen
eingesetzt werden konnen, Allerdings erfiillen sie nur zwei der geforderten Be
dingungen, die des Rasters und die des Musters. Sie sind nicht in einreihiger,
sondern in doppelreihiger Ausfiihrung hergestellt - es sei denn, man sahe die
kleinen weiBen Rautenfelder als einreihig ausgefiihrt an - und sie sind in
Schwarz-WeiB gehalten. Dies schaffi im Verhaltnis zu den gegeniiberliegenden
Nischen XI i 1 und 5 einen Umkehrungsbezug zweifacher Art.

XII i 2: muf ein Mosaik mit grobem Raster gehabt haben;
miiBte nach XI i 2 und XI i 4 ein Mosaik in einreihiger Ausfiihrung in Schwarz-

WeiB haben;
miiBte nach XI i 2 und XI i 4 ein Dreiecksmuster haben;



94

XII i 3:
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miilite nach XI i 2 und XI i 4 ein dynamisches Dreiecksmuster haben;
miiBte nach XI i 2 und XI i 4 ein aufsteigendes Dreiecksmuster haben.

muB ein als Gegenstiick entsprec:h.endes Mosaik gehabt haben.
In den Fragmenten Rohe-Hansen VII und XI (s. darunter S. 98 f.) liegen wie
derum paarweise sich entsprechende Mosaikbruchstiicke vor, die man aus diesem
Grunde gern in diesen Nischen unterbringen wiirde. Sie erfilllen jedoch nur eine
der notwendigen Bedingungen, namlich die des Rasters. In jeder anderen Hin
sic:h.t weichen sie von den genannten Forderungen ab; es handelt sic:h. in beiden
Fallen urn schwarz-weiB-rote Rec:hteckmuster in doppelreihiger Ausfiihrung,
mit unterlegter Schragsrreifenstruktur und einer Hohe des Musters von 3 Stift
lagen.
So fragwiirdig demnac:h. die Erganzung der Nischen XII i 2 und 4 mit diesen
Fragmenten scheinen muB, so ist sie doch wahrscheinlich zu machen. Fiir zwei
gleic:hartige Mosaiken mit grobem Raster sind, nach den bisher vorgenommenen
Erganzungen auf der NW-Fassade und auf der NO-Innenfront, keine anderen
Nischen mehr frei; die zerstorten Nischen der Durc:hgangsfronten des Pfeilers
XII kommen nicht in Frage, weil fiir ihre Erganzung Mosaiken mit feinem
Raster zu fordern sind. AuBerdem kann sich diese Erganzung, unter einem Vor
griff auf die Ergebnisse der Kompositionsanalysen, auf folgende Beobac:htungen
stiitzen: Auch in den Begleitnischen der nachstliegenden pfeiler vertreten die
Rec:hteckmuster die Dreiecksmuster, wobei die Musterhohe von 3 Stiftlagen in
IX i 2 und 4 wiederkehrt. Zwischen den vier erhaltenen Rechteckmustern in IV
i 2 und 4 und in IX i 2 und 4, und den beiden in XII i 2 und 4 eingesetzten
Rechteckmustern besteht ferner ein Umkehrungsbezug in den Farben, der die
Erganzung festigt, Schliefilich ist auf das Rechteckmuster in XI i 3 auf der gegen
iiberliegenden Innenfront hinzuweisen. Es stimmt in der Musterbreite von 8
Stiften mit den beiden Fragmenten iiberein, und der dreifache Umkehrungs
bezug - in den Farben, in der Musterhohe und im Platz - wirkt sich fiir die
Erganzung eher giinstig als nachteilig aus.

muB ein Mosaik mit grobem Raster, in doppelreihiger Ausfiihrung, in Schwarz-
WeiB gehabt haben;

miiBte nach XI i 3 ein Rechteck- oder Schachbrettmuster haben.
Es hat sich in Fragment Rohe-Hansen XIX (s, darunter S. 100) das Bruchstiick
eines Nisc:henmosaiks erhalten, das nur die ersten drei Bedingungen erfiillt, je
doch nicht die wichtigste, die des Musters. Es handelt sich urn ein mit periodi
schem Wechsel in der Herstellungstechnik verlegtes statisches Dreiecksmuster in
Schwarz-WeiB, mit grobem Raster und in doppelreihiger Ausfiihrung.
Der Gedanke, dieses Fragment fiir die Mittelnische des Mittelpfeilers XII in
Anspruch zu nehmen, ist nicht so abwegig, wie er zunachst scheinen mag. Erstens
laBt sic:h. dieses Bruc:hstiick seines groben Rasters wegen in keiner der noch zur
Verfiigung stehenden zerstorten Nischen unterbringen. Ferner besteht eine Be
ziehung zu dem Dreiecksmuster in XII a 3 auf der NO-Fassade, direkt durch
das gleiche Raster und die gleichen Farben, auc:h durch den ungewohnlichen
gleichen Platz, indirekt durch die Umkehrungen in der Ausfiihrung, in der Ver
legungstechnik und in der seltenen Musterabart. Setzt man dieses Fragment in
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XII i 3 ein, so komrnr Ferner ein dreifacher Umkehrungsbezug zu den Dreiecks
mustern in XI i 2 und 4 zustande. Er besteht in dem Gegensatz von einreihiger
zu doppelreihiger Ausfiihrung, von dynamischem zu statischem Mustercharakter,
und in der Vertauschung der Platze, Nimmt man die gerade behandelten Er
ganzungen der Nischen XII i 2 und 4 hinzu und stellt die wiedergewonnene
Mittelfront des Pfeilers XII - Rechtec:kmuster, Dreiecksmuster, Rechteckmuster
- der entsprechenden Mittelgruppe der gegeniiberliegenden Pfeilerfront XI 
Dreiec:ksmuster, Rechteckmuster, Dreiec:ksmuster - gegeniiber, so ersch1ieBen sich
aus den ineinandergreifenden Umkehrungsbeziigen Verschrankungsbeztige, die
diese Erganzung rechtfertigen diirften. DaB nicht auch noch ein Umkehrungs
bezug zwischen XI i 3 und XII i 3 in den Farben bedacht worden ist, stort weni
ger, da auf dieser Pfeilerinnenfront die Dreifarbigkeit schon mit den Mosaiken
von XII i 2 und 4 beriic:ksichtigt war. Auch auf den moglidien Umkehrungs
bezug von aufsteigendem zu absteigendem Dreiecksmuster ist fiir die Erganzung
verzichtet worden, weil sie der Beobachtung widerspricht, daB absteigende Drei
ec:ksmuster in doppelreihiger Ausfiihrung im Innenraum vermieden sind.

XII 14: muB nach V r 4 ein Mosaik mit feinem Raster, in einreihiger Ausfiihrung,
nach XII 12, unter Umkehrung der Farben, in Schwarz-WeiB-Rot,
nach XII 12 und V r 4 mit einem Dreiecksmuster,
nach XII 12 und V r 4 mit einem dynamischen Dreiecksmuster,
nach XII 1 2 und V r 4, unter Umkehrung der Musterrichtung, mit einem ab

steigenden Dreiecksmuster gehabt haben.
Unter den geborgenen Mosaikbruchstiicken hat sich kein entsprechendes Frag
ment gefunden.

XII 13: muf nach Vr 3 ein Mosaik mit feinem Raster, in einreihiger Ausfiihrung,
nach V r 3, unter Umkehrung der Farben, in Schwarz-WeiB,
nach V r 3 mit einem absteigenden Sparrenmuster gehabt haben.
Ein solches Mosaik liegt unter den geborgenen Fragmenten nicht vor. Die am
FuBe der Nische in gestorter Lage erhaltenen schwarzen und weiBen Stifte be
statigen jedoch den SchiuB auf die Mosaikart und die Zweifarbigkeit und kon
nen ohne weiteres zu einem absteigenden Sparrenmuster gehort haben.

XII r 4: muf nach XII r 2 ein Mosaik mit feinem Raster, in einreihiger Ausfiihrung, in
Schwarz-WeiB-Rot,

nach XII r 2 mit einem statischen Dreiecksmuster mit unterlegter Sparrenmuster-
struktur,

nach XII r 2, X r 2 und X r 4, unter Umkehrung der Musterrichtung, mit einem
absteigenden Dreiecksmuster und unterlegter Struktur eines absteigenden
Sparrenmusters gehabt haben.

Auch fiir diese Erganzung fehlt unter den geborgenen Mosaikbruchstiicken ein
Fragment, das sie eindeutig bestatigen konnte.

XII r 3: muf nach X 1 3 ein Mosaik mit feinem Raster, in einreihiger Ausfiihrung, in
Schwarz-WeiB-Rot,

nach X 1 3 mit einem Zickzackmuster, mit schwarzem Gestange und roten
Zwickelfiillungen, gehabt haben.
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Zwar befindet sich unter den geborgenen Mosaikbruchstiicken kein Fragment
mit einem entsprechenden Muster, aber die in der rechten unteren Ecke der
Nische erhaltenen schwarzen, weiBen und roten Stifte, deren Lage noch eine auf
steigende schwarze Linie erkennen lieB, sprechen fiir die Richtigkeit dieser Er
ganzung,

XII 1 I : muB nach dem in V r I bei der Ausgrabung sichtbar gewordenen Mosaik als
Mosaik mit feinem Raster in einreihiger Ausfiihrung,

nach V r I mit einem Rautenmuster,
nach V r I, V r 3 und XII 1 3, unter Umkehrung der Farben, mit einem Rauten

muster in Schwarz-WeiB erganzt werden.

XII r I: muB nach V r I und XII 1 I als Mosaik mit feinem Raster, in einreihiger Aus
fiihrung und mit einem Rautenmuster,

nach allen Mosaiken in dieser Tiir emit einem dreifarbigen Rautenmuster er
ganzt werden. Dabei ist nur fraglich, ob das Rautengestange schwarz und die
Zwickelfiillungen rot waren, oder umgekehrt.

X 1 I: muB nach V r I, XII 1 I und XII rIals Mosaik mit feinem Raster, in ein-
reihiger Ausfiihrung und mit einem Rautenmuster,

nach allen Mosaiken in dieser Tiir emit einem dreifarbigen Rautenmuster er
ganzt werden. Es fragt sich fiir die Erganzung nur, ob dieses Rautenmuster
dem gegeniiberliegenden in XII r I spiegelbildlich entsprach, oder ob fiir Ge
stange und Fiillungen die Farbwerte umgekehrt waren.

Die Rautenmuster in den nicht fortgefiihrten und bei der Bauplananderung zugebauten
Ecknischen der Durchgangsfronten aller pfeiler der NW- und der SO-Reihe sind daraus
zu erschlieBen, daB bei der Ausgrabung in VIII 1 5 ein Mosaik mit einem schwarz-weiB
roten Rautenmuster zutage kam. Danach diirfte das Fragment Rohe-Hansen XX (s. dar
unter S. 100), ebenfalls ein Rautenmuster mit feinem Raster und in doppelreihiger Aus
fiihrung, schwarzem Rautengestange, 4 roten Mittelpunkten und roten Zwickelfiillungen,
am ehesten aus der Nische VIII r 5 am gleichen pfeiler stammen. Khnlich wie diese beiden
Mosaiken diirften die Rautenmuster in den iibrigen auBeren Ecknischen der siidostlichen
Pfeilerreihe ausgesehen haben; Unterschiede im Einzelnen werden auf die GroBe der Rau
tenmitte, mit I oder mit 4 Punkten, beschrankt gewesen sein.

Von der SO-Reihe ausgehend, kann man ebenfalls Rautenmuster fiir die auBeren Eck
nischen der nordwestlichen pfeilerreihe erschlieBen, und zwar ebenfalls dreifarbige. Ihr
Aussehen im Einzelnen ergibt sich aus dem Verhaltnis der inneren und auBeren Rauten
muster auf der SO-Reihe zu den inneren der NW-Reihe: danach miiBten diese Rauten
muster, unter Umkehrung der Farben rotes Gestange, schwarze Mittelpunkte und schwarze
Zwickelfiillungen gehabt haben. Lediglich die GroBe der Rautenmitte, ob mit I oder mit 4
Punkten, ist auch hier nicht mit Sicherheit zu ermitteln.

Diese Zusammenstellung der vorgenommenen Erganzungen fiir die verlorenge
gangenen oder der Bauplananderung zum Opfer gefallenen Nischenmosaiken ent
halt mehrere merkwiirdige Ergebnisse:

Von I I der insgesamt 15 am Bau bis auf die unterste Stiftlage ausgeraubten
Nischenmosaiken haben sich Bruchstiicke im Zerstorungsschutt der pfeilerhalle er
halten, manchmal in nur kleinen, aber in iiberraschend vielen Fallen sogar in



KATALOG DER GEBORGENEN MOSAIKFRAGMENTE 97

groBen Fragmenten. Mit diesen Fragmenten lieBen sich aIle Nischen auf der NW
Fassade und die Innenfront des Mittelpfeilers XII vervollstandigen, Das heiflt,
daB eigentiimlicherweise nur Mosaiken mit grobem Raster erhalten blieben, wah
rend die Mosaiken mit Feinem Raster aus den Nischen der Durchgangsfronten von
Pfeiler XII die Zerstorung nicht iiberstanden haben. Aus der Beobachtung, daB in
fast allen zerstorten Nischen kein Stift mehr zuriickblieb, und daf die genannten
Fragmente im Zerstorungsschutt des Baues, wenn auch nicht zuunterst, lagen, er
gibt sich, daB diese Mosaiken regelrecht ausgegraben, abtransportiert und wegge
worfen wurden, nachdem man schon mit dem Abbruch des Gebaudes begonnen
hatte, aber noch ehe er abgeschlossen war. Warum man gerade die Innenfront des
Mittelpfeilers XII und die jeweils urn die Ecke anschlieBenden Nischen der Durch
gangsfronten des gleichen pfeiIers so griindlich ausraubte, warum nur die auBeren
drei Nischen des Eckpfeilers I und nur die inneren drei Nischen des Eckpfeilers V
das gleiche Schicksal erlitten, ist nicht zu erklaren, DaB dieses Ausgraben der
Nischenmosaiken noch im Zuge des allgemeinen Abbruchs der pfeiIerhaIle vor sich
gegangen sein mufs, geht auch aus folgender Dberlegung hervor. In der Gemdet
Nasr-Zeit, etwa im Zusammenhang mit der Anlage des Stampflehmgebaudes,
konnte man zwar, wenn man tief genug grub, von oben her auf diese Mosaik
nischen stollen, aber man hatte sie wohl schwerlich in so gut zusammenhaltenden
Stiicken herausholen konnen, AuBerdem hieBe es, daf man sie dann in andere Teile
desGebaudes harte transportieren und dort, in immer noch verhaltnismafsig gutem
Zustand, wieder in den Zerstorungsschutt harte einbetten miissen.

Auch aus der Fundlage der Mosaikfragmente lassen sich gewisse Riickschliisse
ziehen, so daB es geboten erscheint, als zweiten Exkurs an diese Stelle eine Muste
rung alIer geborgenen Bruchstiicke zu riicken.

KATALOG DER GEBORGENEN MOSAIKFRAGMENTE

Der folgende Katalog geht zuriick auf die Aufzeichnungen P. Rohe-Hansens,
der im Grabungswinter 1963/64 die Bergung der Mosaikfragmente durchfuhrte.
Der Beschreibung der Fragmente liegen die stiftgerechten Aufnahmezeichnungen
mit MaBangaben zugrunde, die er damals angefertigt hat. Soweit die Bruchstiicke
zur Erganzung zerstorter Nischen herangezogen werden konnten, sind sie in die
AufriBzeichnungen der pfeilerhalle eingetragen und dort abgebildet (s. Tafel 1,

3); fiir die anderen Stiicke ist auf die jeweiligen Abbildungen gesondert hinge
wiesen. Die Fundangaben der Bruchstiicke sind dem gleichfalls von P. Rohe-Hansen
gemachten Lageplan entnommen.

I: H. 0,J0 m; B. 0,14 m.
Grobes Raster, doppelreihige Ausfiihrung, Schwarz-WeiB.
Rautenmuster mit 4 Punkten in der Mitte.
Kann deshalb nur stammen aus den Nischen III i 1,3,5; VIII i 5; Va no 3 oder

Va no 6.
Gefunden 3,95 m nw. der Nische III a 4·
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II: H.O,32m;B.o,14m.
Grobes Raster, doppelreihige Ausfiihrung, Schwarz-WeiB.
Sparrenmuster. Vgl. Fragmente XIII, VIII, XII.
Als Erganzung gesetzt in die Nische I a 4.
Gefunden 4,30 m nw. der rechten Zungenmauer von pfeiler III.

III: H. 0,20 m; B. 0,13 m.
Grobes Raster, doppelreihige Ausfiihrung, Schwarz-WeiB.
Dreiecksmuster mit Diagonalzug.
Als Erganzung gesetzt in die Nische V a nw 5 als dynamisches absteigendes
Dreiecksmuster.
Gefunden 4,50 m nw. der rechten Ecke von Tiir J.

IV: H. 0,07 m; B. 0,18 m.
Grobes Raster, doppelreihige Ausfiihrung, Schwarz-WeiB.
Dreiecksmuster mit periodischem Wechsel in der Verlegungstechnik.
Als Erganzung gesetzt in die Nische I a 5 als statisches aufsteigendes Dreiecks
muster.
Gefunden 4,10 m nw. der Nische III a 4.

V: H. 0,22 m; B. 0,15 m.
Grobes Raster, doppe1reihige Ausfiihrung, Schwarz-WeiB.
Rautenmuster mit 1 Punkt in der Mitte.
Als Erganzung gesetzt in die Nische I a 6.
Gefunden 3,55 m nw. der Nische III a 1.

VI: H. 0,45 m; B. 0,14 m.
Grobes Raster, doppelreihige Ausfiihrung, Schwarz-WeiB.
Rautenmuster mit Mittelfe1dern aus 4 weiBen Punkten. Vgl. Fragment XVI.
Als Erganzung gesetzt in die Nische XII i 1.
Gefunden 3,40 m nw. der Nische III a 2.

VII: H. 0,52 m; B. 0,15 m.
Grobes Raster, doppe1reihige Ausfiihrung, Schwarz-WeiB-Rot.
Rechteckmuster von 8 Stiften Breite und 3 Stiftlagen Hohe mit unterlegter
Schragstreifenstruktur, Vgl. Fragment XI.
Ais Erganzung gesetzt in die Nische XII i 2.
Gefunden im Abstand von 2,80-3,3° m nw. der linken Zungenmauer von Pfei
ler III.

VIII: H. 0,15 m; B. 0,13 m.
Grobes Raster, doppelreihige Ausfiihrung, Schwarz-WeiB.
Sparrenmuster. Vgl. Fragmente II, XII, XIII.
Ais Erganzung gesetzt in die Nische Va nw 4, mit Fragment XII.
Gefunden 0,75 m nw. der Tiir I.

IX: H. 0,12 m; B. 0,17 m.
Grobes Raster, doppelreihige Ausfiihrung, (Schwarz)-WeiB-Rot.
Rautenmuster, bestehend aus waagrecht fortlaufenden Ketten aneinanderstoBen
der einheitlich gefarbter Rautenfelder von 7 Stiftlagen Hohe. Vgl. Fragmente
XXVI, XXV, XXII.
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Dem Muster zufolge nicht zu den Nischenmosaiken gehorig. Rest eines recht
eckigen Supraporten-Spiegels. Wegen der Dreifarbigkeit urspriinglicher Platz
auf der So-Fassade anzunehmen. Ais Erganzung einzusetzen entweder iiber
Tiir H oder iiber Tiir G, mit geringerer Wahrscheinlichkeit iiber Tiir E oder
Tiir F6.
Gefunden 1,30 m nw. der Tiir I.

X: H. 0,77 m; B.?
Grobes Raster. Ausfiihrung und Farben unkenntlich. Muster unkenntlich.
Von P. Rohe-Hansen zwar auf dem Lageplan der Mosaikbruchstiicke einge
tragen, aber nicht in den Katalog aufgenommen. Eine stiftgerechte Aufnahme
zeichnung fehlt. Mit groBer Wahrscheinlichkeit handelt es sich um ein Nischen
mosaik, obwohl die Breite des Fragmentes unbekannt ist, Aus dem Mosaikraster
ist nur der SchluB zu ziehen, daB das Mosaik auf einer der AuBenfassaden oder
der Innenfassaden gesessen hat.
Gefunden 2,25 m nw. der Nischen II a 1,2, 3.

XI: H. 0,40 m; B. 0,13 m.
Grobes Raster, doppelreihige Ausfiihrung, Schwarz-WeiB-Rot.
Rechteckmuster von 8 Stiften Breite und 3 Stiftlagen Hohe mit unterlegter
Schragstreifenstruktur. Vgl. Fragment VII.
Ais Erganzung gesetzt in die Nische XII i 4.
Gefunden 2,25 m nw. der Nische III a 3.

XII: H. 0,30 m; B. 0,15 m.
Grobes Raster, doppelreihige Ausfiihrung, Schwarz-WeiB.
Sparrenmuster. Vgl. Fragmente II, VIII, XIII.
Ais Erganzung gesetzt in die Nische Va nw 4, mit Fragment VIII.
Gefunden 3,95 m nw. der Tiir I.

XIII: H. 0,10 m; B. 0,14 m.
Grobes Raster, doppelreihige Ausfiihrung, Schwarz-WeiB.
Sparrenmuster. Vgl. Fragmente II, VIII, XII.
Ais Erganzung gesetzt in die Nische I a 4, mit Fragment II.
Gefunden 2,40 m nw. der Nische III a 1.

XIV: H. 0,19 m; B. 0,16 m.
Feines Raster, doppelreihige Ausfiihrung, Schwarz-WeiB-Rot.
Zickzackmuster vertikal aufsteigender Form mit rotem Gestange und schwarzen
Zwickelfiillungen. PaBt jedochnicht an Fragment XVII an.
Kann nur stammen entweder aus VII r 4 in Tiir H oder aus VIII 13 in Tiir F.

Vgl. Abb. Beilage 3 a.
Gefunden 3,90 m nw. der linken Zungenmauer von pfeiler I.

XV: H. 0,19 m; B. 0,08 m.
Feines Raster. Ausfiihrung und Farben unkenntlich. Muster unkenntlich. PaBt

6 VgI. meinen Aufsatz »Supraporten und Horizontalfries aus Stiflmosaiken der pfeilerhalle der
Sdiichr IV a in Uruk-Warka« in der Festschrift fiir A. Falkenstein, Heidelberger Srudien zum
AltenOrient (1967) 23 f.; 26f. mit Abb. 4·
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jedoch mit Bruchflache so gut an Fragment XVII an, daB wohl urspriinglich zu
gehorig (s. darunter). Dann Zickzackmuster vertikal aufsteigender Form mit
rotem Gestange und schwarzen Zwickelfiillungen. Vgl. Abb. Beilage 3 b.
Gefunden 3,65 m nw. der Ttir I.

XVI: H. 0,42 m; B. 0,I2 m.
Grobes Raster, doppelreihige Ausfiihrung, Schwarz-WeiB.
Rautenmuster mit Mittelfeldem aus 4 weiBen Punkten, Vgl. Fragment VI.
Ais Erganzung gesetzt in die Nische XII i 5.
Gefunden 4,75 m nw. der Tiir I.

XVII: H. 0,28 m; B. 0,I4 m.
Feines Raster, doppelreihige Ausfiihrung, Schwarz-WeiB-Rot.
Zickzackmuster vertikal aufsteigender Form mit rotem Gestange und schwarzen
Zwickelfiillungen. Pallt jedoch nicht an Fragment XIV an. Dagegen paBt Frag
ment XV mit Bruchfladie so gut an, daB es wohl urspriinglich dazugehorte,
Kann nur stammen aus VIllI 3 in Tiir F oder aus VII r 4 in Tiir H. Vgl. Abb.
Beilage 3 b.
Gefunden 2,65 m nw. der rechten Zungenmauer von pfeiler IV.

XVIII: H. 0,I7 m; B. O,IO m.
Grobes Raster, doppelreihige Ausfiihrung, Schwarz-WeiB.
Zickzackmuster.
Als Erganzung gesetzt in die Nische Va nw 6.
Gefunden 3,30 m nw. der linken Zungenmauer von Pfeiler IV.

XIX: H. 0,26 m; B. O,I5 m.
Grebes Raster, doppelreihige Ausfiihrung, Schwarz-WeiB.
Dreiecksmuster in der Technik der waagrechten Lagerung auf Liicke mit Wech
sel in jeder 4. Reihe zur Technik der waagrechten Lagerung Stift auf Stift. Ais
Erganzung gesetzt in die Nische XII i 3, als statisches aufsteigendes Dreiecks
muster.
Gefunden 3,45 m nw. der linken Zungenmauer von Pfeiler IV.

XX: H. 0,26 m; B. 0,I2 m.
Feines Raster, doppelreihige Ausfiihrung, Schwarz-WeiB-Rot.
Rautenmuster mit schwarzem Gestange und 4 roten Punkten in der Mitte. Vgl.
Abb. Beilage 3 c.
Kann daher nur stammen aus VIII r 5 oder einer anderen auBeren Ecknische
der Tiiren auf der SO-Reihe.
Gefunden 3,IO m nw. der Nische IVa r ,

XXI: H. 0,I7 m; B. o,I5 m.
Feines Raster, doppelreihige Ausfiihrung, Schwarz-WeiB-Rot.
Behandelt unter den Sondermustern, s. S.89, Abb. Beilage 3 d. Als urspriing
licher Platz dieses Bruchstiicks kommen alle Nischen mit dreifarbigen Sparren
mustern in doppelreihiger Ausfiihrung in Frage.
Gefunden 2,80 m nw. der linken Zungenmauer von pfeiler IV.

XXII: H. 0,22 m; B. 0,I3 m.
Grobes Raster, doppelreihige Ausfiihrung, Schwarz-WeiB-Rot.



KATALOG DER GEBORGENEN MOSAIKFRAGMENTE 101

Zickzackmuster horizontal fortlaufender Form, von 6 Stiftlagen Hohe. Vgl.
Fragmente IX, XXV, XXVI.
Die Verbindung dieses Rasters mit Dreifarbigkeit und doppelreihiger Ausfiih
rung, dazu die Form des Musters schlieBen eine Unterbringung dieses Fragmen
tes in einer der Nischen aus. Rest eines rechteckigen Supraporten-Spiegels. Ur
spriinglicher Platz der Dreifarbigkeit wegen auf der SO-Fassade anzunehmen.
Ais Erganzung einzusetzen entweder iiber Tiir F oder iiber Tiir E, mit geringerer
Wahrscheinlichkeit iiber Tiir G oder Tiir W.
Gefunden 0,05 m nw. der linken Zungenmauer des Pfeilers I.

XXIII: H. 0,25 m; B. 0,09 m.
Grobes Raster. Ausfiihrung und Farben unkenntlich. Muster unkenntlich. Vgl.
Abb. Beilage 3 e.
Der Bruchflache wegen an Fragment XVI anzusch1ieBen?
Gefunden 2,30 m nw. der linken Zungenmauer von Pfeiler IV.

XXIV: H. 0,22 m; B. 0,68 m.
Sehr grobes Raster, Stiftdurchmesser 0,02 m. Doppelreihige Ausfiihrung,
Schwarz-WeiB-Rot.
Zickzackmuster horizontal fortlaufender Form von 19 Stiftlagen Hohe und 16
Stiften Spannweite, mit der Eigentiimlichkeit, daf je zwei Zickzackstreifen der
gleichen Farbe iibereinander sitzen,
All dieser Eigenschaften wegen kommen fur den urspriinglichen Platz dieses
Mosaiks an der pfeilerhalle weder die Nischen, nodi die Supraporten-Felder in
Betracht. Rest des urspriinglich umlaufenden Horizontalfrieses vom oberen Ab
sdiluf des Cebaudes, aber unterhalb des Frieses sitzend, der aus noch groBeren
Stiften mit runden Aussparungen in den Kopfen hergestellt war",
Gefunden, als einziges der Fragmente, vor der SO-Fassade, 1,75 m so. der
Nischen VII a lund 2.

XXV: 4 zusammengehorige Bruchstiicke eines grofsen Mosaikfeldes.
a) H. 0,36 m; B. 0,66 m.
b) H. 0,1 I m; B. 0,37 m.
c) H. 0,13 m; B. 0,27 m.
d) H. 0,45 m; B. 0,68 m.
Grobes Raster, doppelreihige Ausfiihrung, Schwarz-WeiB-Rot.
Zickzackmuster horizontal fortlaufender Form von 13 Stiftlagen Hohe und 10

Stiften Spannweite.
Rest eines rechteckigen Supraporten-Spiegels. Der Dreifarbigkeit wegen ur
spriinglicher Platz auf der SO-Fassade anzunehmen. Ais Erganzung einzu
setzen entweder iiber Tiir E oder iiber Tiir F, mit geringerer Wahrscheinlichkeit
iiber Tur H oder Tur G9. Vgl. Fragmente XXII, IX, XXVI.

7 S. Anm. 6 S. 99; a. O. 21 ff.; 26 f. mit Abb. 3· . .
8 S. Anm. 6 S.99; a. O. 19 f. mit Abb. I. (Auf der angegebenen Abbildung 1St der Mafsstab

versehentlich mit dem von Abb. 5 vertauscht worden).
9 S. Anm. 6 S. 99; a. 0.20 f. mit Abb. 2.
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Gefunden im Innenraum der Pfeilerhalle, wie Fragment XXVI; in einem Ab
stand von 0,55-1,20 m und in einer Ausdehnung von 1,40 m nw. der Nischen
VII i 1-5.

XXVI: H. 0,26 m; B. 0,22 m.
Grobes Raster, doppelreihige (bzw. vierfache) Ausfiihrung, Schwarz-WeiB-Rot.
Rautenmuster mit verschiedenen Eigentiimlichkeiten. Das Rautengestange hat
eine Breite von 4 statt 2 Stiften und ist rot. Die dazwischenliegenden Trenn
zonen und das Mittelfeld sind in schwarz-weiBe Dreiecksmuster aufgelost, die
in der Technik der waagrechten Lagerung der Stifte auf Liicke mit periodischem
Wechsel in der 4. Reihe zu waagrechter Lagerung Stift auf Stift hergestellt wur
den. Diese Dreiecksmuster bilden eine -Diamantierung-, die im Kleinen die Form
der graBen Rauten wiederholt. Der Notwendigkeit dieser technischen Bedingun
gen fiir die Dreiecksmuster mufste die Verlegungstechnik des Rautengestanges
zwangslaufig folgen. Von der Durchdringung zweier Muster her gesehen, die
ganz verschiedenen Techniken und Musterfamilien entstammen, nimmt dieses
Mosaik eine bisher einzigartige Stellung ein. Rest eines rechteckigen Suprapor
ten-Spiegels, dessen urspriinglicher Platz der Dreifarbigkeit wegen auf der 50
Fassade anzunehmen ist. Ais Erganzung einzusetzen entweder iiber Tiir G oder
iiber Tiir H, mit geringerer Wahrscheinlichkeit tiber Tiir F oder Tiir E10. Vgl.
Fragmente IX, XXII, XXV.
Gefunden, wie Fragment XXV, im Innenraum der Pfeilerhalle; im Winkel der
nw. Zungenmauer des Pfeilers XII und seiner linken Durchgangsfront, vor der
Nische XII I 2.

Auf verschiedene in diesem Befund enthaltene Merkwiirdigkeiten sei hinge
WIesen:

Mit den Fragmenten XIV, XV, XVII und XX sind Bruchstiicke von Nischen
mosaiken vor die NW-Fassade der Pfeilerhalle gelangt, die, wenn man ihre Unter
bringung am Bau iiberhaupt erwagt, nur von der siidostlichen Pfeilerreihe stammen
konnen, Ebenfalls von der SO-Fassade stammen mit groBer Wahrscheinlichkeit
auch die Bruchstiicke der Supraporten-Spiegel (IX, XXII, XXV, XXVI), von
denen zwei vor der NW-Fassade des Gebaudes und zwei (XXV, XXVI) im Innen
raum gefunden wurden. AIle diese Mosaiken sind offenbar beim Abbruch der Pfei
lerhalle in der Richtung von Siidosten nach Nordwesten abtransportiert, durch den
Innenraum getragen und dann zum gr6Bten Teil vor der NW-Fassade weggewor
fen worden. Nur zwei, und gerade die groBten, wurden schon im Innenraum weg
geworfen, vielleicht weil sie zu schwer waren.

Xhnlich ist es den Nischenmosaiken von der Innenfront des Pfeilers XII von
der NO-Reihe ergangen, die in den Fragmenten VI, VII, XI, XVI und XIX eben
falls vor der NW-Fassade der Pfeilerhalle gefunden wurden. Angesichts ihrer Voll
standigkeit ist es verwunderlich, daf die Mosaiken aus den Nischen der Durch-

10 S. Anm. 6 S. 99; a. O. 24 fl. mit Abb. 5. (Auf der angegebenen Abbildung ist der MaBstab
versehentlich mit dem von Abb. I vertauscht worden).
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gangsfronten des gleichen Pfeilers sich nicht haben wiederfinden lassen. Da sie mit
feinem Raster hergestellt waren, und unter den 26 geborgenen Fragmenten nur 4
mit feinem Raster sind (XIV, XV, XVII, XX), ist der Grund vielleicht in der
geringeren WiderstandsHihigkeit dieser Mosaiken zu suchen. Es ist allerdings auch
nicht ausgeschlossen, daB sie nach Nordosten, durch Tiir C bzw. 'I'iir D abtrans
portiert und in groBerer Entfernung weggeworfen worden sind. Die Fundlage der
Fragmente VI, VII und XI verdient besondere Aufmerksamkeit. Mit den Frag
menten I, II, III, IV, V, XIII und XVII liegen sie im Zuge einer etwa 6,50 m
langen Linie, die im Abstand von etwa 2,70 m vor der Tiir K beginnt und von
050 nach WNW verlaufl, wobei sie sich immer weiter von der NW-Fassade des
Gebaudes entfernt. Ihren Endpunkt bildet Fragment III mit einem Abstand von
4,50m schon vor Tiir J. Diese Umstande erwecken den Eindruck, als seien die drei
genannten Fragmente durch den Innenraum der pfeilerhalle und durch Tiir K wie
der hinausgetragen und dann am Rande einer schon bestehenden niedrigen Schutt
halde niedergelegt worden; Fragmente VII und XI vielleicht gleichzeitig, Fragment
VI, etwas weiter entfernt, vielleicht erst beim nachsten Gang. Das konnte bedeuten,
daf die Fragmente XIII und XVII, die Tiir K mit Fragment XI am nachsten
liegen, zuerst an diese Stelle gekommen sind. Fiir Fragment XVII, das von der slid
ostlichen Pfeilerreihe stammt, ist das ebenso erstaunlich wie fiir Fragment XIII,
das aus der Nische I a 4 so weit nach ONO verschleppt wurde. Auf die Bildung der
vermuteten Schutthalde vor Tiir K wird sparer noch zuriickzukommen sein. Soviel
ist jedenfalls den bisherigen Beobachtungen mit groBer Wahrscheinlichkeit zu ent
nehmen, daB der Abbruch der pfeilerhalle am Ende der Schicht IVa in der Rich
tung von NW her vor sich ging, denn zumindest die herausgerissenen Mosaiken,
aber auch der Schutt der Lehmziegel von den Pfeilern, sind auf den noch freien
Hof nordwestlich des Gebaudes geschiittet worden. Vielleicht hangt das damit zu
sammen, daB der siidostlich vor der pfeilerhalle liegende Hof schon fiir den Ab
bruchschutt von anderen Bauwerken vorgesehen oder etwa damit schon bedeckt
war; hier kamen der »Tempel C«, die Toranlage des »GroBen Badehauses« oder
Teiledes jiingst freigelegten Gebaudes in Frage, das den Winkel zwischen»Tempel
C«und der Pfeilerhalle ausfiillteo In der gleichen Richtung von NW her ist auch die
Ausraubung des »Steinstift-Tempels« in der Gemdet-N asr-Zeit vor sich gegangen11.

Fragment XVI liegt mit den Fragmenten X, XII, XIV, und XV im Verlauf einer
ahnlichen, der vorigen nicht ganz parallelen Linie. Sie geht von Tiir J aus, beginnt
mit Fragment X in einem Abstand von 2,25 m, verlauft fast genau von Osten nach
Westen mit einer Lange von etwas mehr als 4 m und endet, sich verbreiternd, mit
den Fragmenten XIV bzw. XVI in einem Abstand von 3,90 m bzw. 4,75 m vor
TUr 1. Auch hier sieht es so aus, als seien die Mosaikfragmente am Rande einer
niedrigen Schutthalde niedergelegt worden, und als sei Fragment XVI zunachst
durch den Innenraum, dann durch Tiir J getragen und mit Fragment XIV, das

11 VgI. H. Lenzen, UVB XV 19; UVB XVI 8.
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von der siidostlichen pfeilerreihe stammt, als letztes Bruchstiick weggeworfen

worden.
Fragment XIX dagegen lag mit den Fragmenten XVIII, XX, XXI und XXIII

in einem enger zusammengeriickten Fundkomplex von 1,50 m Lange und etwa
0,70 m Breite, der sich westnordwestlich der Tiir L erstreckte. Das der Tiir am
nachsten liegende Fragment ist Fragment XXIII mit einem Abstand von 2,30 m,
das entfernteste ist Fragment XIX mit einem Abstand von 3,45 m. Auch in diesem
FaIle wird man den Schluf erwagen diirfen, daf vor Tiir L eine Schutthalde im
Entstehen begriffen war, an deren Rand die Mosaikbruchstiicke niedergelegt wur
den. Fiir Fragment XIX wiirde das einen Abtransport durch den Innenraum und
durch Tiir L wahrscheinlich machen; fiir Fragment XX, das von der siidostlichen
pfeilerreihe stammt, ist er unumganglich,

Damit wird man auch fiir die vor Tiir I gefundenen Bruchstiicke VIII, IX und
XXII einen ahnlidien Vorgang erschlieisen diirfen. Fragment XXII, Rest eines
Supraporten-Spiegels von der SO-Fassade, diirfte von Tiir E oder Tiir F her durch
den Innenraum und durch Tiir I wieder hinausgetragen und dann unmittelbar am
Fulie der Zungenmauer von Pfeiler I weggeworfen worden seine Als Fragment
VIII, von der NW-Fassade aus Nische V a nw 4 stammend, an seinen Fundort
kam, war auch vor Tiir I eine Schutthalde im Entstehen, so daf Fragment IX, Rest
eines Supraporten-Spiegels von der SO-Fassade, nach seinem Abtransport von 'I'iir
G oder H her und durch den Innenraum, schon etwas weiter von Tiir I entfernt
geriet.

Die iibrigen Fragmente aus den zerstorten Nischen der NW-Fassade - I, II, III,
IV, V und XIII - wurden samtlich im Verlauf der Schutthalde gefunden, die
sich von Tiir K aus nach WNW hinzieht. Hier sind also sowohl die aus pfeiler I
wie die aus Pfeiler V stammenden Nischenmosaiken hingeworfen worden, ein Um
stand, der zumindest fiir die Mosaiken von Pfeiler I ungewohnlich ist, weil fiir sie
daraus eine Richtung des Abtransportes von SSW nach NNO abzuleiten ist.

Aus diesen Beobachtungen sind folgende Ergebnisse, in der Form von Ver
mutungen, zu gewinnen:

Beim Abbruch der Pfeilerhalle in der Richtung nach NW entstanden vor jeder
der Tiiren auf der NW-Reihe Schutthalden, die durch die Tiiren hindurch begeh
bar waren.

Die Schutthalde vor Tiir L wurde benutzt als Ablage fiir Mosaikfragmente
einerseits von der siiddstlichen Pfeilerreihe (XX), andererseits von der NO-Innen
front her (XIX). Angesichts der direktenVerbindung durch den Innenraum scheinen
diese topographischen Verhaltnisse einleuchtend. Naheliegend war es auch, Frag
ment XVIII aus Nische V a nw 6 auf diese Schutthalde zu tragen. In ihr waren da
gegen keine Reste von Supraporten-Spiegeln enthalten. Woher die iibrigenMosaik
fragmente (XXI, XXIII) stammen, laBt sichnicht mehr bestimmen.

Die Schutthalde vor Tiir K war offenbar am langsten in Benutzung. Sie enthielt
die Mehrzahl der Nischenmosaiken von der NW-Fassade (I, II, III, IV, V, XIII),
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die Mehrzahl auch von der Innenfront des pfeilers XII (VI, VII, XI), aber nur
ein Bruchstiick von der siidostlichen pfeilerreihe (XVII) und kein Bruchstiick von
einem Supraporten-Spiegel. Auch diese topographische Situation wird verstand
lidi, wenn man versucht, sich die Vorgange beim Abbruch der pfeilerhalle vorzu
stellen. Die kiirzere Schutthalde, die von Tiir J ausging, enthielt nur noch ein Frag
ment von der Innenfront des pfeilers XII (XVI), dagegen zwei Fragmente von der
siiddstlichen pfeilerreihe (XIV, XV) neben einem Fragment von der NW-Fassade
(XII); dazu ein Fragment (X), dessen Herkunft sich nicht mehr bestimmen laBt.
Resteeines Supraporten-Spiegels wurden darin nicht gefunden.

Am kiirzesten war die Schutthalde, die von Tiir I ausging, vielleicht weil der
Winkel zwischen pfeilerhalle und AuBenfront des »GroBen Badehauses« ihre Aus
dehnung nach Westen zu verhinderte. In ihr lag nur ein Fragment von der NW
Fassade (VIII), aber sie enthielt beide der Fragmente von Supraporten-Spiegeln
(IX, XXII), die vor die NW-Fassade gebracht wurden.

Ausder Art, wie die Fragmente verschiedener Herkunft an den einzelnen Schutt
halden aufeinander folgen, laBt sich Ferner vermuten, daB die Nischenmosaiken
der NW-Fassade, der Innenfront des Pfeilers XII und der siidostlichen Pfeiler
reihe gleichzeitig aus ihren urspriinglichen Platzen entfernt und weggetragen wur
den. Es sieht so aus, als habe man an verschiedenen Stell en zugleich mit dieser be
sonderen Weise der Zerstorung begonnen, sie dann aber nach kurzer Zeit wieder
eingestellt, sei es weil sie vielleicht zu langwierig, sei es daB sie zu gefahrlich war,
wenn gleichzeitig auch das Lehmziegelmauerwerk der pfeiler von oben her ab
gerissen wurde. Dies geschah offenbar nur wenig sparer als der Abtransport der
Supraporten-Felder, deren Lage - entweder im Innenraum oder in nachster Nahe
der NW-Fassade - darauf hinzudeuten scheint, daB sie etwas friiher vom Abbruch
betroffenwurden als die zerstorten Nischenmosaiken. Sie miissen an ihre Fundorte
auf jeden Fall zu einem Zeitpunkt gelangt sein, als noch wenig Zerstorungsschutt
auf den Estrich des Innenraumes und an den FuB des Eckpfeilers I gefallen war,
und als die Schutthalde vor Tiir I sich erst zu bilden begann.

Khnlich liegen die Verhaltnisse auch fiir Fragment XXIV, das einzige, das sud
ostlich vor der pfeilerhalle gefunden wurde. Seine Fundlage unmittelbar auf dem
letzten Hofniveau weist darauf hin, daB es zu Beginn der Zerstorung der Pfeiler
halle, als noch kein anderer Schutt dort lag, an seinen Fundort gelangt ist. Das
spricht zusatzlich dafiir, in diesem Fragment einen Rest des urspriinglichen Hori
zontalfrieseszu sehen, der den oberen AbschluB des Bauwerkes bildete.

Ebenfalls unmittelbar auf dem letzten Niveau dieses Hofes vor der SO-Front
der Pfeilerhalle ist ferner, neben einer Menge loser Stifle, das Bruchstiick eines etwa
0,20 m hohen Frieses freigelegt worden, der aus Stiften mit run den Aussparungen
inden Kopfen in der Technik der waagrechten Lagerung auf Lucke hergestellt war.
]edochist dieses Fragment nicht geborgen, auch nicht stiftgerecht aufgenommen und
in den Lageplan der Mosaikfragmente eingetragen worden. Die Kopfe der Stifle
waren schwarz gefarbt. In Anlehnung an den gleichartigen Fries der Podestfassade
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aus dem Mosaikhof der Schicht IVb ist der SchluB erlaubt, daB dies Fragment ein
Teil des umlaufenden Horizontalfrieses war, der noch iiber dem vorher genannten

saB und die Bedachung der pfeilerhalle trug'".

ZUSAMMENFASSENDER OBERBLICK OBER DIE MUSTER

Die Dreiecksmuster

Die Dreiecksmuster stellen mit 83 von 231 Nischen 35,93 % des gesamten Mo
saikschmucks der pfeilerhalle. Als die optisch und fur die Komposition wichtigsten
Untergliederungen ergab sich die Trennung in dynamische (50) und statische (33)
und in aufsteigende (5 I) und absteigende (32) Dreiecksmuster.

Als ihr Stammplatz in der Nischenabfolge erwiesen sich, mit 52 von 83 Fallen
oder zu 62,651%, die Begleitnischen. Wichtig, mit 22 von 83 Fallen oder zu
26,5°6%, ist ihre Rolle bei der Bildung von periodischen Nischenpaaren, wo sie
als das abhangige Glied, als Rectum verwendet worden sind. In wenigen anderen
Fallen, wo sie in den ihnen eigentlich nicht zukommenden Ecknischen auftreten,
konnen sie Rauten- oder Zickzackmuster vertreten; in seltenen Fallen, wo sie un
gewohnlicherweise eine Mittelnische einnehmen, treten sie in die Rechte der dort
beheimateten Sparrenmuster ein. Umgekehrt konnen die Dreiecksmuster ihren an
gestammten Platz auch anderen Mustern einraumen, so vor all em den Schachbrett
und Rechteckmustern, gelegentlich dem Zickzackmuster, selten dem Sparrenmuster.

In der Vertretungsmoglichkeit fur andere Muster erschopfl sich jedoch die Aus
strahlungskraft der Dreiecksmuster keineswegs. Sie wirken ein in die Sanduhr
muster (III a 2 und 4, V a no 5), indem sie darin als eines der konstituierenden
Musterelemente wiederkehren. AuBerdem dehnen sie, durch die Farbverteilung
von Schwarz und Rot erzielt, ihren EinfluB auf das Schachbrettmuster in III 1 2

aus, dem die Struktur der Dreiecksmuster von II i 2 oder 4 unterlegt ist,
Umgekehrt nehmen die Dreiecksmuster auch Einflusse von anderen Mustern her

auf. Allen Dreiecksmustern mit dynamischem Charakter liegt der Diagonalzug des
Schragstreifens zugrunde; in besonders kunstvoller Weise wirkt er sich in V 1 4, IX
a 2, IX r 4 und in X a so 1 aus, wo durch die Farbverteilung von Rot und Schwarz
ein gegenlaufiger Diagonalzug erreicht wird. In den statischen Dreiecksmustern von
II i 2 und 4, VII i 2 und 4, VIII 1 4 und IX 12 macht sich durch die Farbverteilung
von Rot und Schwarz der EinfluB der Rautenmuster bemerkbar. Khnlich kommt
in II r 4, III i 2 und 4, VII 1 2, VIII i 2 und 4 und in XII r 2 und 4 der EinfluB des
Sparrenmusters zur Geltung. Wahrend in VIII r 3 die Struktur des Vertikalstrei
fens sichtbar wird, setzt sich in VI 12 die Horizontalstreifenstruktur durch. In all
diesen Fallen hat dieser EinfluB eine doppelt stabilisierende Wirkung. Den ur
spriinglich dynamischen Dreiecksmustern in XII a 3, II r 2 und IV 12 wird durch

12 s.Anm. 6 S. 99; a. 0.21; 27. Vgl. ferner die Erwahnung dieses Fragmentes UVB XXII 14.
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den EinfluB des Zickzackmusters eine so stark wirksame statische Struktur unter
legt, daf diese Dreiecksmuster sich zwischen beiden Eigenschaften in der Schwebe
befinden.

Zieht man jene Dreiecksmuster zum Vergleich heran, die von alteren Mosaik
kompositionen in Uruk bekannt sind, so ergeben sich aufschluBreiche Beobach

tungen.
Wie weit Dreiecksmuster bei der Ausgestaltung der Mosaiken des »Steinstift

Tempels« und seiner Temenosmauer schon eine Rolle gespielt haben, kann im
Augenblick nicht mehr gesagt werden. Den Baubeschreibungen und verfiigbaren
Photographien'? ist ein eindeutiger Hinweis auf Dreiecksmuster nicht zu ent
nehmen, jedoch tragt die Rekonstruktionszeichnung'" der Annahme von Dreiecks
mustern fur zwei Mosaikflachen Rechnung. Einen wesentlichen Anteil haben die
Dreiecksmuster jedenfalls schon am Schmuck der Stiftmosaikfronten und der Rund
pfeilerhalle der Schicht IVb, so daB sie nicht als Neuerung der Schicht IVa be
trachtet werden konnen, und daf sich enge Verwandtschaften aufzeigen lassen.

Auf den Stiflmosaikflachen der Schicht IVb begegnet schon das Nebeneinander
von Dreiecksmustern, die in der Technik der waagrechten Lagerung auf Lucke ver
legt sind und damit dynamischen Charakter haben, und solchen, die statischen
Charakter haben, den sie in allen Fallen dem periodischen Wechsel in der Ver
legungstechnik verdanken", Ob dort auch die hier so wesentliche Untergliederung
in nur schwarz-weiBe und in schwarz-weiB-rote Dreiecksmuster fur die Anordnung
von Bedeutung gewesen ist, laBt sich heute nicht mehr sagen, da, nach den Ab
bildungen und der Beschreibung's zu urteilen, offenbar nur dreifarbige Dreiecks
muster erhalten sind. Jedoch ist dort auch schon die optisch eindringliche Unter
scheidung von aufsteigenden und absteigenden Dreiecksmustern zu sichern und
festzustellen, daB sie fur die Komposition genutzt worden ist, An der gesamten
NO-Front (»Sudostfront«), vom Hof bis hinauf zu den grofien Halbsaulen jen
seits der Tiir auf der erhohten Plattform, treten nur aufsteigende Dreiecksmuster
auf. Ebenso steht es mit der sogenannten Loftus-Front. Auch die iiberwiegende An
zahl der Dreiecksmuster in den Nischen der Podestfassade (Nische 2, 3 und 6, von
links gezahlt), gehort dieser Gruppe an. Absteigende Dreiecksmuster sind auf den
erhaltenen Mosaikfladien der Schicht IVb sehr selten. Sie finden sich in voller Aus
pragung nur einmal, in Nische 4 der Podestfassade, und kehren noch einmal, aber
nur angefangen und nicht fortgefiihrt, in Nische 7 wieder. Man gewinnt aus diesem
Befund den Eindruck, als hatten sich die absteigenden Dreiecksmuster der Schicht
IVa aus einem kleinen Keirn der Schicht IVb entwickelt, und es ist daher mit
grofer Wahrscheinlichkeit zutreffend, daB die auf der Rekonstruktionszeichnung
des »Steinstift-Tempels« sichtbaren Dreiecksmuster als aufsteigende eingesetzt sind.

13 E. Heinrich, UVB IX 28 Taf. 34 b; UVB X 27ff. Taf. 29; H. Lenzen, UVB XV 14·
14 H. Lenzen, UVB XV Taf. 41.
15 E. Heinrich, UVB IV 12 ff. Taf. 7 und 9.
16 E. Heinrich, UVB IV 14.
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Interessant ist es, daB auch schon die Dreiecksmuster der Schicht IV b den Ein
fliissen von anderen Mustern her zuganglich sind. Eine Zickzackstruktur vertikaler
Art, wie sie an der pfeilerhalle in drei Fallen begegnet, liegt dem Dreiecksmuster
einer Halbsaule der sogenannten Berliner Front zugrunde; eine unterlegte Zick
zackstruktur horizontaler Richtung, wie sie fur die schmalen Nischenmosaiken der
pfeilerhalle nicht in Betracht kommen konnte, weist eine andere Halbsaule der
gleichen Front auf". Zu den Dreiecksmustern mit unterlegter Rautenmusterstruk
tur, wie sie ebenfalls auf einer Halbsaule der Berliner Front begegnet (vgl. I5) ,

miissen die Mosaikreste der grofsen Halbsaulen auf der erhohten Plattform gehort
haben, wie sie auch in der Rekonstruktionszeidmung" aufgefaBt worden sind.
Selten dagegen ist der Einfluf des Sparrenmusters, das als solches unter den
Mosaiken der Schicht IVb bisher noch nicht belegt ist; er driickt sich aus durch die
Farbverteilung von Rot und Schwarz bei dem Dreiecksmuster in Nische 4 der
Podestfassade. Sogar der doppelte, durch die Farbverteilung von Rot und Schwarz
erreichte, gegenlaufige Diagonalzug findet sich schon, wenn auch nur in einem Bei
spiel, unter den Dreiecksmustern der Schicht IVb; er tritt an einer Halbsaule der
Loftus-Front auf.

Es ist also festzuhalten, daB sowohl die Stabilisierung als auch die Dynamisie
rung der Dreiecksmuster durch den Einfluf anderer Muster in der Schicht IVb
schon bekannt war.

Von der Anordnung der Dreiecksmuster her gesehen fallt auf, daB Dreiecks
muster mit reinem Diagonalzug, also dynamische, denen eine Schragstreifenstruk
tur innewohnt, auf der Berliner Front iiberhaupt nicht vorkommen, es sei denn,
man wolle die Reste der ersten Halbsaule auf der Plattform fur ein solches in An
spruch nehmen. Auch auf der Loftus-Front begegnen sie nur an zwei Halbsaulen,
Haufig dagegen finden sie sich auf der gegeniiberliegenden Podestfassade, in den
Nischen 2, 3,6 und 7; Ferner scheint die gesamte Stirnwand dieser gegeniiberliegen
den niedrigen Hofbegrenzung mit dynamischen Dreiecksmustern geschmiickt ge
wesen zu sem.

Die Rautenmuster

Die Rautenmuster haben, mit 80 von 231 Nischen, zu 34,20 % Anteil an dem
Mosaikschmuck der Pfeilerhalle. Sie waren in ihrer Vielfalt leichter zu durch
schauen, da sie samtlich statischen Charakter haben, und da ihr Stammplatz ein
deutig in den Ecknischen liegt. In den wenigen Fallen, wo sie Mittelnischen besetzen,
treten sie an die Stelle der Sparrenmuster, und ebenso gelegentlich werden sie als
Regens zur Bildung periodischer Nischenpaare herangezogen. Nur in seltenen Fal-

17 DVB III Taf. 1.

18 DVB IV Taf. 8.
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len (XII a lund 5; unter Umstanden noch I I I, XI r I, XI I I und VI r I) werden
sieaus ihren Stammplatzen verdrangt, jeweils von Dreiecksmustern.

Auch die Rautenmuster nehmen auf andere Muster EinfluB. Bei den Sanduhr
mustern kehren sie als das zweite konstituierende Musterelement wieder. Sie wir
ken in das Schachbrettmuster von III I 2 ein, indem sie darin durch die Farbver
teilung von Rot und Schwarz eine Rautenstruktur transparent machen. Ihr Ein
fluB erstreckt sich auch auf die Dreiecksmuster, denen sie in II i 2 und 4, VII i 2 und
4, VIn I 4 und IX 1 2, ebenfalls durch die Farbverteilung von Rot und Schwarz,
eine Rautenstruktur auferlegen. In all diesen Fallen hat der EinfluB der Rauten
muster eine doppelt stabilisierende Wirkung. Dagegen sind sie frei von Einfliissen
anderer Muster.

Als groBe und vielseitige Musterfamilie sind die Rautenmuster auch schon bei
den Stiftmosaiken der Schicht IV b beliebt und gehen bis mindestens auf den »Stein
stift-Tempel« zuriick. Dort treten sie sowohl an der Hoffront der Temenosumfrie
dung'? wie an den Fassaden des Tempels selbst-? auf. Wirklich miteinander in
Beziehung setzen lassen sich allerdings nur die Rautenmuster in einreihiger Aus
fiihrung von der Pfeilerhalle mit denjenigen gleicher Ausfiihrung an den Hof
fronten der Temenosmauer und am Tempel selbst. Sie weisen schon beide Farb
varianten auf, schwarzes Rautengestange mit roten Zwickelfiillungen, roter Mittel
raute und weiBem Mittelfeld, und umgekehrt.

Eigenartigerweise stehen die meisten der Rautenmuster auf den Stiftmosaik
fladien der Schicht IVb denjenigen an der Pfeilerhalle dagegen ferner, obwohl sie
samtlich in doppelreihiger Ausfiihrung hergestellt sind. In dieser iibereinstimmen
den Ausfiihrung, also in einer mehr technischen Einzelheit, erschopfen sich die ver
bindenden Ziige; sonst iiberwiegen die Unterschiede. Rotes, einen durchlaufenden
Rautenrahmen oder ein Gitterwerk bildendes Gestange weisen zwei Halbsaulen
und eine Viertelsaule der Berliner Front auf, und entsprechend dem Brauch bei den
Pfeilerhallenmosaiken folgt darauf eine innere schwarze Raute. Sie tragt jedoch in
der Mitte noch eine weitere, wiederum rote Raute. Diesem Schema folgen auch die
Rautenmuster auf der Loftus-Front. Zu diesen hybriden Bildungen, die durchaus
aus den Vorlaufern einreihiger Ausfiihrung am »Steinstifl-Tempel« entwickelt sein
konnen, mag vielleicht die Moglichkeit einer groBeren Ausbreitung in der Flache
veranlaBt haben, oder umgekehrt mag der besdirankte Raum, den die Nischen der
Pfeilerhalle boten, zur Unterdriickung der innersten Raute gefiihrt haben. Diese
vereinfachte Form ist denn auch schon in der Schicht IVb gefunden worden; auf
sie wurden die Rautenmuster in den Nischen 2, 5 und 8 der Podestfassade redu
ziert, in allen Fallen mit rotem Gestange und schwarzen Zwickelftillungen, schwar
zen Mittelpunkten bzw. Mittelrauten. In ihnen diirflen die unmittelbaren Vor
laufer fur die Rautenmuster an der Pfeilerhalle zu suchen seine

19 E. Heinrich, UVB IX 28 Taf. 34 b; E. Strommenger - M. Hirmer, Fiinf ]ahrtausende Meso
potamien (1962) Taf. 13 unten.

20 H. Lenzen, UVB XV 47 Taf. 20 b; Taf. 41.
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Aber nicht nur das Nebeneinander von Rautenmustern in einreihiger und in
doppelreihiger Ausfiihrung war zum Zeitpunkt der Errichtung der Pfeilerhalle
schon iiblich, auch das Nebeneinander von schwarz-weili-roten und von nur
schwarz-weiBen Rautenmustern laBt sich schon fiir die Schicht IVb beobachten.
Die grolien freistehenden Rundpfeiler auf der erhohten Plattform waren aus
schlieBlich mit schwarz-weiBen Rautenmustern geschmiickt, in der doppelreihigen
Ausfiihrung denjenigen an der Pfeilerhalle entsprechend, aber von ihnen dadurch
verschieden, daf die innere schwarze Raute noch einmal ein weifses Mittelfeld um
sdiliellt. Das durchlaufende schwarze Rautengestange mit weiiiem Mittelfeld, das
die Mosaiken in den Nischen XII i lund 5 zeigen, konnte sich von diesen Beispie
len der Schicht IVb herleiten; hier ist lediglich die dort vorhandene innere schwarze
Raute weggefallen.

Priift man die Verwendung der Rautenmuster bei den Stiflmosaikflachen der
Schicht IVb nach, so ist man versucht, auch dort schon eine bewulste Kornpositions
absicht herauszulesen. Es diirfte mehr als nur ein Zufall sein, daf die Berliner Front
Rautenmuster nur an den Halbsaulen, die Loftus-Front dagegen nur an den ge
raden Wandflachen tragt, und daf die dreifarbigen Rautenmuster nur den Hof
begrenzungen zugeteilt sind, wahrend zweifarbige Rautenmuster allein den Rund
pfeilern der Halle vorbehalten waren.

Die Sparrenmuster

Zu den Sparrenmustern ist weniger zu sagen. Sie sind mit 25 von 231 Nischen
oder zu 10,822 % an dem Mosaikschmuck der Pfeilerhalle beteiligt. Als wichtigste
Untergliederungen stellten sich heraus die Trennung in zweifarbige (9) und drei
farbige (16) und die Scheidung in absteigende (21) und aufsteigende (4) Beispiele.

Aus dem statischen Charakter der Sparrenmuster erklart sich ihr Stammplatz in
den Mittelnischen. Gelegentlich werden sie auch als Regens zur Bildung von peri
odischen Nischenpaaren herangezogen. Nur in einem einzigen Fall vertreten sie ein
Dreiecksmuster bzw. sind in eine Begleitnische verdrangt, die ihnen eigentlich nicht
zukommt.

So besdirankt die Vertretungsmoglichkeitcn der Sparrenmuster sind, so gering
ist auch ihre Ausstrahlungskraft in andere Muster hinein. Hier sind nur die Drei
ecksmuster zu nennen (II r 4, III i 2 und 4, VII I 2, VIII i 2 und 4, XII r 2 und 4),
denen sie mit Hilfe der Farbverteilung von Rot und Schwarz die Struktur eines
ab- bzw. aufsteigenden Sparrenmusters unterlegen. Da es sich in all diesen Fallen
schon urn statische Dreiecksmuster handelt, wirkt sich dieser EinfluB doppelt stabili
sierend aus. Dagegen stollen die Sparrenmuster jeden Einfluf von anderen Mustern
her abo

Die Sparrenmuster scheinen eine Neuerung der Schicht IVa zu sein. Jedenfalls
sind sie bisher weder an den Stiflmosaikflachen des »Steinstift-Ternpels«, noch an
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denender Schicht IV b nachzuweisen. Das ist urn so seltsamer, als sich die Ausstrah
lungskraft der Sparrenmuster schon in der unterlegten Struktur des statischen, ab
steigenden Dreiecksmusters der Nische 4 auf der Podestfassade bemerkbar macht.
Man kann sich also fragen, ob die Urspriinge dieses Musters in dieser Verschleie
rung begonnen haben, ob es auf diesem Umwege ins Leben gerufen sein und sich
erst in der Schicht IVa zu einem eigenstandigen, klar hervortretenden Muster ver
dichtethaben konnte,

Die Zickzackmuster

Die Zickzackmuster haben mit 24 von 231 Nischen oder zu 10,39% an dem
Mosaikschmuck der pfeilerhalle Anteil. Als die fiir die Komposition fruchtbarste
Untergliederung erwies sich die Scheidung in zweifarbige (20) und in dreifarbige
(4) Beispiele.

Auch die Zickzackmuster haben statischen Charakter. Dieser Eigenschaft ver
danken sie es,daB ihr Stammplatz in den Ecknischen ist, womit sie sich den Rauten
mustern als verwandt zur Seite stellen, und daB sie haufig, genau wie diese, in
Mittelnischen zugelassen sind, wo sie Sparrenmuster vertreten. Rauten-, Sparren
und Zickzackmuster haben also untereinander charakterliche Verwandtschaften, die
sie in den Funktionen als Gruppe von den iibrigen Mustern abheben, was ihre ge
genseitige Vertretungsmoglichkeit erleichtert und erklart. In den wenigen Fallen,
wo Zickzackmuster Begleitnischen einnehmen, drangen sie sich in die Rechte der
Dreiecksmuster ein; in dieser Hinsicht erweisen sie sich als den Rechteck- und
Schachbrettmusternverwandt. DaB sie recht haufig als Regens bei der Bildung von
periodischen Nischenpaaren verwendet werden, laBt sich ebenfalls auf ihre stati
schen Eigenschaften zuriickfiihren. Andererseits erschwert gerade die groBe Viel
seitigkeit der Zickzackmuster die Feststellung, ob umgekehrt auch sie von anderen
Mustern vertreten werden konnen,

Verhaltnismafsig begrenzt hingegen sind die Wirkungsmoglichkeiten der Zick
zackmuster in andere Muster hinein. Sie erstrecken sich auf ein Schachbrett- und
auf drei Dreiecksmuster. Im FaIle des Schachbrettmusters von III r 4 kommt durch
die Farbverteilung von Rot und Schwarz die Struktur eines Zickzackmusters zur
Geltung, die an die Auspragung von VIII I 3 erinnert. Hier ist die Wirkung eine
doppelt stabilisierende. Der EinfluB auf die Dreiecksmuster in XII a 3, II r 2 und
IV I 2, der sowohl bei dem nur zweifarbigen wie in den beiden dreifarbigen Bei
spielen zutage tritt, nimmt diesen eigentlich dynamischen Mustern ihren Diagonal
zug und stabilisiert sie mit der unterlegten Zickzackstruktur in einer Weise, die die
Muster zwischen beiden Eigenschaften in der Schwebe halt. Dagegen sind die Zick
zackmuster jeglichem EinfluB von anderen Mustern her verschlossen.

AufschluBreich, wenn auch nicht einfach, ist ein Vergleich mit den Zickzack
mustern, die von alteren Mosaikkompositionen in Uruk bekannt sind. Sowohl am
»Steinstifl-Ternpel« selbst, als auch an seiner Umfriedungsmauer" sind die Zick-
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zackmuster schon belegt, sicher in einreihiger, wahrscheinlich auch in doppelreihiger
Ausfiihrung, in zweifarbiger wie in dreifarbiger Gestalt, jedoch nur in der horizon
tal verlaufenden Form. Auch auf den Mosaikflachen der Schicht IV b tiberwiegen
die horizontal fortlaufenden Zickzackmuster, die an der pfeilerhalle nur im Hori
zontalfries des oberen Gebaudeabsdilusses und in zwei Supraporten-Peldern-' ihre
Fortsetzung gefunden haben. Das mag sich einfach aus dem Umstand erklaren, daB
die schmalen Nischenmosaiken der pfeilerhalle zu begrenzte und optisch ungiinstige
M6glichkeiten fur horizontal verlaufendeZickzackmuster boten; - eineErkenntnis,
die in der Schicht IV b schon gewonnen wurde, aber bezeichnenderweise vor allem
an der Podestfassade, in den Mosaiken der Nischen 1 und 7, wirksam wurde. Bis
auf ein einziges, das Zickzackmuster in Nische 1 der Podestfassade, sind samtliche
aus der Schicht IVb erhaltenen Zickzackmuster doppelreihig ausgefiihrt. Die Ber
liner Front zeigt horizontal fortlaufende, dreifarbige Zickzackmuster an drei Halb
saulen und auf den beiden Wandflachen rechts und links der Tiiroffnung unten im
Hof, die Loftus-Front an nur einer Halbsaule, Zickzackmuster vertikal aufsteigen
der Art finden sichnur selten, an der Berliner Front auf der sogenannten Flache A,
an der Loftus-Front auf der ersten erhaltenen Halbsaule, deren Muster mit groBer
Wahrscheinlichkeit so zu erganzen ist, Ferner in den Nischen 7 und 1 der Podest
fassade. Allen genannten Beispielen, bis wiederum auf das Zickzackmuster in Nische
I, sind gemeinsam die doppelreihige Ausfiihrung und die Verlegungstechnik der
waagrechten Lagerung auf Lucke, die den steilen Steigungswinkel der Muster be
dingt. Diese Technik lebt nur in einem einzigen Zickzackmuster an der pfeilerhalle
fort, II a 323• Umgekehrt findet sich ein Zickzackmuster in der Verlegungstechnik
der senkrechten Schichtung der Stifle", die fur die Beispiele von der pfeilerhalle die
iibliche wurde, nur ein einziges Mal unter den Mosaiken der Schicht IVb, in der
Nische I der Podestfassade, die zugleich auch das einzige bisher bekannte Beispiel
fiir ein Mosaik in einreihiger Ausfiihrung aus dieser Zeit darstellt. Eigentiimlicher
weise ist also das Verhaltnis zwischen den Zickzackmustern der beiden aufeinander
folgenden Schichtenin der Technik gerade ein umgekehrtes.

So schwierig dieser Befund auch zu durchschauen ist, so wird man doch in der
Anordnung der Zickzackmuster bei den Mosaiken schon der Schicht IV b gewisse
Regeln aufspiiren konnen. Es ist wohl kein Zufall, daB die vertikal aufsteigenden
Zickzackmuster auf der Loflus-Front an Halbsaulen auftreten, auf der Berliner
Front dagegen nur auf einer der geraden Wandflachen, und daB lediglich die hori
zontal fortlaufenden Zickzackmuster den Halbsaulen-Reihen beider Fronten ge
meinsam sind. Sie fehlen andererseits wiederum auf der ganzen erhaltenen dritten

21 E. Heinrich, UVB IX 28 Taf. 34b; H. Lenzen. UVB XV 14,47 Taf. 20 b, Taf. 41 (Rekon
struktionszeichnung); E. Strommenger - M. Hirmer, Fiinf Jahrtausende Mesopotamien (1962) Taf.
13 unten.

22 S. Fragmente XXII und XXV S. roo ff. Vgl. Anm.6 S. 99: a.a. 21ff., 26f. mit Abb. 3 bzw.
a. a. 20 f. mit Abb. s ,

23 M. A. Brandes, UVB XXII 18 Taf. 23 Abb. g.
24 M. A. Brandes, UVB XXII 18 f.; vgl, oben S. 10.
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Seite des Stiftmosaikhofes, wo umgekehrt nur vertikal aufsteigende Zickzackmuster
angebracht sind. AuBerdem springt ein Verschrankungsbezug ins Auge: Wahrend
die geraden Wandflachen der Berliner Front mit Zickzackmustern geschmiickt sind,
tragen die entsprechenden Flachen der Loftus-Front Rautenmuster. Jedoch - und
auch das scheint bezeichnend zu sein - geht dieser Verschrankungsbezug nicht mehr
auf, wenn man die Zickzackmuster auf den Halbsaulen beider Fronten hinzu
nimmt.

Die Schach brett- und Rech teckm uster

Die kleine Gruppe der Schachbrett- und Rechteckmuster zeigt sich, im Verhalt
nis zu ihrer geringen Zahl von nur 15 Beispielen, mit denen sie nur 6,493 % des
gesamten Mosaikschmucks der pfeilerhalle ausmachen, als auBerordentlich viel
seitig. Als wichtigste Untergliederung war hier die Scheidung in zweifarbige (10)
und dreifarbige (5) Beispiele festzuhalten.

Sie gehoren zu den Mustern, die sich statisch geben, wenn man ihre Verlegungs
technik der waagrechten Lagerung Stift auf Stift im Auge hat, die aber ebensogut
als verschleiert dynamischen Charakter aufgefaBt werden konnen, wenn man von
der Musterbreite von 8 Stiften ausgeht. Ihrer unter der Oberflache verborgenen
Dynamik haben sie es wohl zu verdanken, daB sie iiberwiegend in Begleitnischen
sitzen, wo sie die dort beheimateten Dreiecksmuster verdrangen, Dagegen wird es
ihrer statischen Charakterseite zuzuschreiben sein, daB sie haufig ihren Platz in
Mittelnischen haben, wo sie als Gegenspieler der Sparrenmuster auftreten. Dieser
zwiespaltige Charakter bringt es mit sich, daB man nicht ausfindig machen kann,
ob umgekehrt die Schachbrett- und Rechteckmuster auch von anderen Mustern ver
treten werden konnen,
Wahrend sie in andere Muster iiberhaupt nicht einwirken, sind sie Einfliissen von
anderen Mustern her bereitwillig offen. Der EinfluB von den Dreiecksmustern etwa
in II i 2 und 4 oder auch von den Rautenmustern her wirkt sich bei dem Schach
brettmuster von III I 2 dahin aus, daB der statische Charakter eindeutig wird.
Gleiche Wirkung hat die Struktur eines Zickzackmusters, die bei dem Schachbrett
muster von III r 4 durchschlagt. Eindeutig zugunsten des dynamischen Charakter
zuges wird dagegen das Gewicht verschoben bei dem Schachbrettmuster von VIII
r 4 und bei den Rechteckmustern in XII i 2 und 4, denen die Farbverteilung von
Schwarz und Rot eine Schragstreifenstruktur gibt.

Diese gesamte Mustergruppe scheint eine Erfindung der Schicht IVa zu seine Ob
wohl die Verlegungstechnik, aus der sie entwickelt worden ist, schon in der Schicht
IVb und sogar zur Zeit der Errichtung des »Steinstifl-Tempels« bekannt war, ist sie
doch nie zur Bildung von Mustern genutzt, sondern nur fiir die Herstellung von
»Webekanten« am FuBe von Mosaiken verwendet worden-".

52 Vgl. M. A. Brandes, UVB XXII 19. E. Heinrich, UVB IX Taf. 34 b; H. Lenzen, UVB XV
TaE. 8b; E. Strornmenger - M. Hirmer, Flinf ]ahrtausende Mesopotamien (19 62) Taf. 13 unten.
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Die Sanduhrmuster

Auf Grund der geringen Zahl der Sanduhrmuster, die mit 3 von 23 1 Nischen
nur 1,298 % des Mosaikschmucks der pfeilerhalle darstellen, und wegen ihrer
Gleichformigkeit ist es schwierig, zu einer schliissigen Aussage iiber diese Muster
familie zu kommen. Wichtig ist, daf sie in sich die Elemente der Rauten- wie der
Dreiecksmuster vereinigt, und daB ihr Platz auf die Begleitnischen besdirankt ist.
Damit iiberwiegt, trotz der statisdien Charakterseite, ihre Verwandtschaft zu den
Dreiecksmustern, soweit es ihre Funktion fiir die Komposition betriffi, und sie er
scheinen als reine Vertretungsmuster. Eine Wirkung in andere Muster hinein laBt
sich nicht feststellen.

Auch dieses Muster scheint eine N euschopfung der Schicht IVa zu sein, da sich
bisher auf alteren Mosaikflachen kein Vorlaufer dafiir nachweisen laBt.

Der Sc h r a g s t r e i f e.n

Auch mit dem Schragstreifen laBt sich fiir die Einsicht in die Komposition der
Mosaiken nicht viel anfangen, weil er in nur einem einzigen Beispiel an der Pfeiler
halle belegt ist. Er gehort zu den dynamischen Mustern, sitzt aber in einer Mittel
nische, wo er zweifellos als Ausnahme zu betrachten ist, da Mittelnischen der
Stammplatz der Sparrenmuster sind. Er stoBt jeden EinfluB von anderen Mustern
her ab, hat jedoch ein iiberraschend weit reichendes Wirkungsfeld in andere Muster
hinein. Er liegt allen dynamischen Dreiecksmustern zugrunde, und er wirkt auf das
Schachbrettmuster in VIII r 4 und die beiden Rechteckmuster in XII i 2 und 4 ein,
die infolge der Farbverteilung von Rot und Schwarz einen Diagonalzug bekommen.

Der bisher bekannte Bestand alterer Mosaikkompositionen macht es wahrschein
lich, daB auch der Schragstreifen eine Neuerung der Schicht IVa ist, Der Umstand,
daf er auf den Mosaikflachen der Schicht IVb in keiner seiner moglidien Auspra
gungen vorkommt, ist urn so merkwiirdiger, als hier sein EinfluB in den Dreiecks
mustern mit Diagonalzug deutlich zu fassen ist.

STATISCHE UND DYNAMISCHE MUSTER (s. Plan 23)

FaBt man die verschiedenen Familien der Mosaikmuster unter dem Gesichts
punkt ihres statischen bzw. dynamischen Charakters zusammen, so ergeben sich
nicht unwesentliche Beobachtungen, die das Eindringen in die Gesamtkomposition
der pfeilerhallenmosaiken erleichtern.

Auszugehen ist von der Feststellung, daB 18o statischen Mustern nur 51 dyna
mische Muster gegeniiberstehen, ein Verhaltnis, das mit 77,9 2 % : 22,07 % nicht
weir von dem Verhaltnis 3/4: 114 entfernt ist, Die Zahl der statischen Muster erhoht
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sich noch urn 3, wenn man von den Dreiecksmustern auch jene hinzurechnet, die
durch die unterlegte Zickzackstruktur stabilisiert werden; sie vermindert sich urn 3,
wenn man jene Schachbrett- und Rechteckmuster abrechnet, die durch den EinfluB
des Schragstreifens dynamisiert werden. Entsprechend in umgekehrter Weise ver
andert sich gleichfalls die Zahl der dynamischen Muster.

Sodann fallt auf, wie gering imAllgemeinen die Beteiligung dynamischer Muster
auf den AuBenfassaden ist, Unter den 27 Nischen der NW-Fassade sind nur 3 mit
dynamischen Mustern besetzt, wobei I a 2 und Va nw 5 sich als Gegengewichte im
Bezug auf die Mittelachse entsprechen. II a 2 steht dagegen so isoliert da, daf man
fast annehmen mochte, hier sei ein dynamisches Muster nur aus Versehen verlegt
worden und ein statisches geplant gewesen. ]edoch ist dieser Fall vielleicht gerade
bezeichnend dafiir, daB die strengen Forderungen einer modernen Asthetik zu
rational und zu eng sind, und daB darin der antike Gedankenbereich nicht aufgeht.

Das zeigt sich wieder an der SO-Fassade, auf der dem modernen Betrachter die
Verteilung der insgesamt 6 dynamischen Muster auf die 27 vorhandenen Nischen
nichtdurchschaubar ist. Vielleicht hangt die Haufung der dynamischen Muster auf
den AuBenfronten der Pfeiler IX und X irgendwie mit der Nachbarschaft des
»Tempels C« oder des eigenartigen Bauwerks mit rechteckiger Grube zusammen,
dessen Reste neuerdings siidwestlich des sogenannten Kopftraktes von»Tempel C«
freigelegt worden sind", Dieser Vermutung widerspricht jedoch die Tatsache, daB
das einzige dynamische Muster auf der NO-Fassade gerade an dem pfeiler auftritt
(pfeiler V), der am weitesten von»Tempel C« entfernt liegt.

Wichtig ist jedenfalls das Zuriicktreten der dynamischen Muster auf den AuBen
fassaden zugunsten einer absoluten, offensichtlich gewollten Vorherrschaft der sta
tischen Muster. In diesem Punkte nahert sich die Mosaikkomposition wieder den
Anschauungen einer modernen Planung, die, urn das Gesetzte, Geschlossene, Fas
sadenhafte einer Ansichtswand zum Ausdruck zu bringen, sich unter den gleichen
Bedingungenvielleicht ahnlicher Mittel harte bedienen konnen,

Unter diesem Gesichtspunkt ist vor allem die Behandlung der beiden langen
Innenfronten liberraschend: von ihnen sind die dynamischen Muster vollig ver
bannt, so daB der statische Charakter dieser Ansichtswande sich ungehindert ent
falten kann. Lediglich in den Ecknischen sind dynamische Muster eingesetzt, also
gerade an den kompositorisch wichtigen Stellen, wo zwei Fassaden aneinander
stoBen, und wo ein toter Punkt entstehen konnte, Dies ist eine Feinheit, die von
einem sehr tiefen Verstandnis kompositorischer Moglichkeiten und Gefahren zeugt,
und die als Kunstgriff gewiB bewuBt angewandt worden ist. Eine derart durch
dachte Planung laBt sich auch fiir die Anordnung der wenigen dynamischen Muster
sichern, die auf der SW- und auf der NO-Innenfront, in einem sonst ganz stati
schen Zusammenhang, vorkommen. Dadurch, daB sie gerade in den sich gegeniiber-

26 Bekanntgemacht durch H. Lenzen in einem Vortrag tiber die Ausgrabungen in Uruk-Warka
Winter1965/66 auf der X'V" Rencontre assyriologique internationale zu Liittich 1966.
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liegenden Begleitnischen der Mittelpfeiler XI und XII sitzen, erfahrt nicht nur die
Mitte jeder Schmalseite, sondern vor all em die Mittelachse des gesamten Innen
raumes eine grofsartige Betonung.

Ein Blick auf die Mosaiken der Tiiren lehrt, daB dort das Verhaltnis von stati
schen und dynamischen Mustern fast umgekehrt ist. Die Mehrzahl der dynamischen
Muster tritt dort auf, also an Stellen, wo ihr Vorhandensein aufs Beste mit der
Funktion des Ortes iibereinstimmt, denn die Tiiren waren geschaffen fiir das Ein
und Ausgehen, das Hin und Her. Allerdings kann man iiber diese allgemeine Be
obachtung wohl kaum hinausgehen. Es liefse sich hochstens noch hinweisen auf die
regelmaliige Verteilung der dynamischen Muster in den Tiiren lund L auf der
NW-Reihe, also gerade in den beiden auBeren Durchgangen - eine Anordnung, die
sich in dieser Vollstandigkeit nur noch einmal in Tiir D wiederholt. Gleichmallig,
aber in geringerem Umfang, sind auch die beiden Tiiren A und B vom »Grollen
Badehaus« her mit dynamischen Mustern besetzt. Schwieriger sind die Verhaltnisse
in den iibrigen Tiiren. Schon die ungleiche Anzahl von je 3 dynamischen Mustern
in der Tiir K auf der NW-Reihe und in den beiden Tiiren E und F der SO-Reihe
ist kaum zu erklaren, obwohl die Anordnung in den Tiiren E und F miteinander in
einem Umkehrungsbezug steht. Selbst ein solcher fallt fort, wenn man die Anord
nung der 3 dynamischen Muster in Tiir K hinzunimmt. Noch unverstandlicher sind
sowohl die Anzahl, als auch die Verteilung der dynamischen Muster in den Tiiren
G und H auf der SO-Reihe und in Tiir J auf der NW-Reihe. Fiir die Beurteilung
der Verhaltnisse in den Tiiren G und H hangt die Entscheidung davon ab, wie man
das Schachbrettmuster in VIII I 4 auffaist. Gibt man seinen dynamischen Charak
terzug den Vorrang, so weist Tiir G 3 dynamische Muster auf und laBt sich auch
in ihrer Anordnung unmittelbar an Tiir E anschlieBen, mittelbar auch an Tiir F.
Mochte man statt dessen ein Paar nebeneinander liegender Tiiren (G und H) ge
winnen, das in der Anzahl von 2 und in der Anordnung der dynamischen Muster
miteinander iibereinstimmt und sich dem Tiirpaar E und F als gleichwertig zur
Seite stellen laBt, so ist das nur unter der Voraussetzung moglich, daB man sich fUr
den statischen Charakter des fraglichen Schachbrettmusters entscheidet. An das
Tiirpaar G und H konnte man, auf Grund der gleichen Anzahl von 2 und der iiber
einstimmenden Anordnung der dynamischen Muster, auch die Verhaltnisse in Tiir
J anschlieBen, falls man den dynamischen Charakterzug des Dreiecksmusters in II
r 2 fiir ausschlaggebend halt. So naheliegend es sein mag, mit dieser Entscheidung
einen Kompositionsgedanken herausarbeiten zu wollen, demzufolge jedes der bei
den Tiirpaare der SO-Reihe (E, F; G, H) ein verwandtes Gegenstiick in einer der
mittleren Tiiren der NW-Reihe (K; J) haben wiirde, so wird man diesen Versuch
als letztlich unbefriedigend aufgeben miissen. Denn die Auffassung von II r 2 als
dynamisches Muster zoge ein Gleiches auch fiir das entsprechende Dreiecksmuster
in IV I 2 nach sich, und damit wiirden sich die ohnehin schon schwer verstandlidien
Verhaltnisse in Tiir Knoch undurchsichtiger gestalten. Auch dieser Fall ist ein Bei
spiel dafiir, daB moderne Anschauungen nicht ohne weiteres auf einen antiken Tat-
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bestand zuriickiibertragen werden diirfen, Halt man dagegen an dem statischen
Charakter des Musters in II r 2 fest, so bleibt in Tiir J nur ein einziges dynamisches
Muster. Es tritt auf der Durchgangsfront des Pfeilers III ebenso einseitig auf wie
die beiden dynamischen Muster in Tiir C, die auf die Durchgangsfront des Pfeilers
X besdirankt sind.

Aus diesem Befund sind vorlaufig folgende Ergebnisse festzuhalten: Die Au~en

fassaden und die Innenfronten der Pfeilerhalle werden von statischen Mustern be
herrscht. Sie sind bewuilt in die Ecknischen und in die Mittelnischen gesetzt worden,
einVerfahren, das einem modernen Formgefiihl durchaus entspricht. An den weni
genAusnahmen von dieser Regel nahmen die Mosaikplaner der Pfeilerhalle offen
bar keinen AnstoB, oder sie wollten damit etwas Besonderes ausdriicken. Ebenso
sinnvoll und iiberzeugend wirkt, im Ganzen gesehen, das Auftreten der dynami
schen Muster vor allem in den Tiiren, aber auch in den Ecknischen des Innenraumes.
Nur die Verteilung der dynamischen Muster im Einzelnen entzieht sich weitgehend
dem modernen Verstandnis.

DIE BESTIMMUNG DER NISCHEN

Diese Ergebnisse mehr allgemeiner Art sollen durch eine Untersuchung erganzt
werden, die die Funktion der Nischen in ihrer Reihenfolge zum Ausgangspunkt
nimmt.

Die Ecknischen

An der Pfeilerhalle gibt es 82 mit Sicherheit zu bestimmende Ecknischen. Von
diesen sind 79 sozusagen reine Ecknischen mit nur dieser Funktion, wahrend 3 (VI
a 6, X a so 6, X a no 6) zugleich als Regens bei der Bildung von periodischen
Nischenpaaren fungieren. Ecknischen, die man gleichzeitig auch als Begleitnischen
auffassen kann, weil sie zwar in ihrem Platz eindeutig, in ihrer Funktion jedoch
mehrdeutig sind, lassen sich zu einer insgesamt 12 Beispiele umfassenden Gruppe
zusammenfassen (I 1 I, V a no I, V r 4, VI r I, VI a r , X a so I, X a no I, X 1 4,
XIII, XI r I, XII 14, XII r 4). Die Funktionsbestimmung all dieser Nischen wird
dadurch erschwert, daB sie an Pfeilerfronten sitzen, die nicht die iibliche Anzahl
von 5 Nischen in einer Reihe aufweisen, sondern die entweder auf eine Abfolge
von 4 oder gar 3 Nischen verkiirzt, oder im Gegenteil auf solche von 6 Nischen
gedehnt sind. Da all diese fraglichen Ecknischen mit Dreiecksmustern besetzt sind,
wie es fiir Begleitnischen Brauch ist, wird man daraus den SchluB ziehen diirfen,
daf sie von den Mosaikplanern nicht als Ecknischen gemeint waren. Sonst hatten
sie sie als solche behandelt und mit Rauten- oder Zickzackmustern besetzt.

Von den 82 sicheren Ecknischen sind 70 mit Rautenmustern besetzt (85,3 6 % ),
10 mit Zickzackmustern (12,20%) und nur 2 mit Dreiecksmustern (2,44 %), in
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beiden Fallen mit statischen. Damit bestatigt sich die Beobachtung, daB Ecknischen
nur den statischen Mustern vorbehalten sind; eine Regel, die der Funktion dieser
Nischenart auch fur den modernen Betrachter am angemessendsten erscheint.

Die Begleitnischen

Zahlenmaflig nadistbedeutend sind die Begleitnischen, die zwischen den Eck
nischen und der Mitte1nische aufsteigen. Sicher als solche zu bestimmen sind 81. Zu
ihnen muf man jedoch aus den oben genannten Grunden jene 12 zweifelhaften
Ecknischen rechnen, die dort auszuscheiden waren. Damit erhoht sich die Zahl der
Begleitnischen auf 93, und sie stellen die wichtigste Nischenart dar.

Davon sind 71 reine Begleitnischen mit nur dieser Funktion, 15 haben die Auf
gabe eines Rectum bei der Bildung von periodischen Nischenpaaren zu erfilllen (V
a no 1, V r 2, V r 4, VI a 1, VI a 3, X a so 1, X a so 3, X a no 1, X a no 3, X I 2,

X 14, XII 12, XII 14, XII r 2, XII r 4), wahrend bei 7 Nischen (I i nw 1, V i nw 1,

VI a 5, VI i so 1, X a so 5, X a no 5, X i so 1) sich diese beiden Funktionen iiber
lagern.

Von den 93 Begleitnischen sind 78 (83,87 %) mit Dreiecksmustern besetzt, haupt
sachlich dynamischen, aber auch statischen, 9 (9,68 %) mit Schachbrett- und Recht
eckmustern, ebenfalls statischen wie dynamischen, nur 3 (3,22 %) mit statischen
Sanduhrmustern, nur 2 (2,15 %) mit statischen Zickzackmustern und 1 (1,07%)
mit einem statischen Sparrenmuster. Daraus ist als Ordnungsprinzip fur die Mosaik
komposition zu entnehmen, daf in der Regel Dreiecksmuster in den Begleitnischen
sitzen, und daf an diesen Stellen die dynamischen Muster zu Wort kommen. Ihr
Seitenzug auf die Ecken oder zur Mitte hin befahigt sie auch fur ein modernes Auge
zum Ausfiillen der Funktion, die dieser Nischenart innewohnt.

Die Mittelnischen

Am vielfaltigsten ist das Bild, das die Mittelnischen bieten. Insgesamt lassen sich
45 mit Sicherheit als solche bestimmen. Daneben gibt es 4 Mittelnischen (V r 3, X
1 3, XII r 3, XII 1 3), die in ihrem Platz eindeutig, in ihrer Funktion jedoch mehr
deutig sind, weil man sie zugleich als Regens bei der Bildung von periodischen
Nischenpaaren auffassen kann. Auch hier liegt die Unsicherheit bei der Funktions
bestimmung darin, daB sie auf Pfeilerfronten sitzen, die auf 4 Nischen verkiirzt
sind, namlich den Durchgangsfronten der Tiiren C und D. Zu eindeutigen Mittel
nischen wurden sie erst mit der Bauplananderung, nach der nur 3 Nischen auf jeder
Durchgangsfront bestehen blieben. Von diesen 4 mehrdeutigen Mitte1nischen tragen
2 ein Zickzackmuster, 2 ein Sparrenmuster. Mindestens im Falle der Sparrenmuster
darf man annehmen, daB die Mosaikplaner die entsprechenden Nischen als Mittel
nischen verstanden haben, weil sie sie als solche behandelten. Aber auch fur die
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Zickzackmuster triffi diese Annahme mit groller Wahrscheinlichkeit zu, weil sie
auchin anderen Fallen als vertretende Muster in Mittelnischen zugelassen sind.

Von den 45 sicheren Mittelnischen sind 22 mit Sparrenmustern besetzt (48,89
0/0), 7 mit Zickzackmustern (15,56 %), 6 mit Rautenmustern (13,33 %) und
ebenfalls 6 mit Schachbrett- oder Rechteckmustern (13,33 %), nur 3 mit Dreiecks
mustern (6,66%) und nur 1 mit dem Schragstreifen (2,22 %). Diese Vielfalt ver
einfacht sich jedoch, wenn man die Muster nach ihrem statischen bzw. dynamischen
Charakter zusammenfafit, Damit stehen 44 statische einem einzigen dynamischen
Muster gegeniiber. Es laBt sich aus diesem Befund als Kompositionsregel entneh
men, daf es darauf ankam, die Mittelnischen mit statischen Mustern zu besetzen,
wobei es von geringerer Bedeutung war, welcher Musterfamilie das betreffende
Muster entstammte. Statische Muster fiir die Mittelnischen zu wahlen, die von den
beiderseitigen Begleitnischen gerahmt werden, erscheint auch einem modernen Be
trachter als eine gliickliche Losung. Sie betonen die Stabilitat, die Ruhe der Mitte
und fangen gleichzeitig den dynamischen Seitenzug der Nachbarmuster auf.

Paarbildende Nischen

Unter den Begleitnischen sind schon jene Nischen mitbehandelt worden, die als
Rectum bei der Bildung von periodischen Nischenpaaren fungieren. Hier muf noch
auf jene Nischen eingegangen werden, die die Aufgabe eines Regens bei der Bildung
derartiger Nischenpaare erfiillen.

Im Ganzen lassen sich 7 Regens-Nischen mit Sicherheit bestimmen (Va no 2, VI
a 2, VI a 4, X a so 2, X a so 4, X a no 2, X a no 4). Dazu konnte man noch jene
rechnen, die zugleich Ecknischen sind, also eine doppelte Funktion haben (VI a 6,
X a so 6, X a no 6). Jedoch erscheint in diesen Fallen die Funktion als Ecknische
die deutlichere und wichtigere, so daB sie hier unberiicksichtigt bleiben konnen.
Auch von den Nischen, die sich als verkappte Mittelnischen darstellten (V r 3, X
13, XII r 3, XII 13), kann in diesem Zusammenhang abgesehen werden.

Von diesen 7 Regens-Nischen sind 4 mit Rautenmustern besetzt (57,14 %), 3
mit Zickzackmustern (42,86%). Daraus laBt sich die Regel ableiten, daf als Regens
fur Nischenpaare nur statische Muster verwandt worden sind; auch dies ein Prin
zip, das der Funktion dieser Nischen entspricht und einem modernen Betrachter
einleuchtet.

Eigentiimlich ist die Beobachtung, daB von den 7 Dreiecksmustern in den zu
gehorigen Rectum-Nischen 4 statischen Charakter haben (57,14 %), 3 dagegen
dynamischen (42,86 % ) , und daB die statischen Dreiecksmuster mit den Rauten
mustern, die dynamischen Dreiecksmuster mit den Zickzackmustern gekoppelt sind.
Man wird in dieser Zuordnung mehr als einen Zufall erblicken diirfen, auch wenn

sich ihr Sinn nicht erkennen laBt.
Aus den Ergebnissen der vorangegangenen Untersuchungen iiber die Charakter-
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eigenschaften der Mosaikmuster einerseits und die Funktionen der Nischenarten
andererseits werden zwei wichtige Kompositionsgedanken deutlich:

Fur die Abfolge der Mosaikmuster in einer Reihe von 5 nebeneinanderliegenden
Nischen hat man sich an folgende Norm gehalten: Rautenmuster - Dreiecksmuster
- Sparrenmuster - Dreiecksmuster - Rautenmuster; oder anders ausgedriickt: sta
tisch - dynamisch - statisch - dynamisch - statisch, Dabei konnen die Rautenmuster
normalerweise durch Zickzackmuster ersetzt werden, die Dreiecksmuster durch
Schadibrett-, Rechteck- oder Sanduhrmuster, und die Sparrenmuster durch ein be
liebiges anderes Muster, vorausgesetzt, daB es statischen Charakter hat. - Fur die
Abfolge der Muster in einer Reihe von 4 Nischen hat man die naheliegende Regel
beobachtet, daB ein Wechsel von statisch - dynamisch - statisch - dynamisch ein
tritt. Eine Ausnahme davon bildet nur die rechte Durchgangsfront des Mittelpfei
lers XII mit einer gleichformigen Abfolge von 4 statischen Mustern. - In den Fallen
von nur aus 3 Nischen bestehenden Pfeilerfronten hat man eigenartigerweise nicht
die naheliegende Abfolge von dynamisch - statisch - dynamisch oder umgekehrt
angewandt, sondern sich iibereinstimmend fur die Reihenfolge dynamisch - statisch
- statisch entschieden. Sie wird vielleicht etwas verstandlicher, wenn man sich
vergegenwartigt, daB die Muster in den Mittelnischen, in allen 4 Fallen Rechteck
muster, verschleiert dynamischen Charakter haben. Damit lieBe sich die Muster
abfolge bezeichnen als dynamisch - (dynamisch + statisch) - statisch, und im Muster
der Mittelnische flossen die Charakterziige der beiden flankierenden Nischen
mosaiken zusammen. - Die unterschiedlichen Losungen, die fur die Musterabfolge
in den auf 6 Nischen erweiterten Pfeilerfronten gefunden wurden, sind mit den
bisher erarbeiteten Einsichten nicht vollig zu erfassen und daher unter die Kom
positionsanalysen der NW-, der So- bzw. der NO-Fassade verwiesen (s.S. 124ff.).

Ais zweiter, teilweise aus dem vorigen ersichtlicher Kompositionsgedanke stellt
sich fur die Nischenmosaiken der pfeilerhalle das Prinzip heraus, das Zusammen
treffen von zwei Mustern der gleichen Musterfamilie in zwei nebeneinanderliegen
den Nischen peinlichst zu vermeiden. Nur drei Ausnahmen von dieser Regel lassen
sich beobachten. Davon erklaren sich zwei - die benachbarten Sparrenmuster in Va
nw 3 und 4 und in I a 3 und 4 - aus einer beabsichtigten Betonung der Mitte dieser
beiden Eckpfeilerfronten. Einzig das Zusammentreffen von zwei Dreiecksmustern
in den benachbarten Nischen VIII r 2 und 3, auf der rechten Durchgangsfront von
Tiir G, hebt sich als seltsamer und vielleicht bedeutungsvoller Ausnahmefall heraus.

VERGLEICH MIT DEN STIFTMOSAIKEN DER SCHICHT IVb

Versucht man, mit den fur die Mosaikkomposition der pfeilerhalle gewonnenen
Erkenntnissen die Komposition der Stiflmosaikflachen aus der Schicht IVb in einem
Vergleich zu erhellen, so erschlieist sich ein Befund, der gegeniiber den bisher auf
zeigbaren Beziehungen iiberrasdiend wirkt.
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Fiir die Abfolge der Muster stimmen die Regeln keineswegs iiberein, weder an
der Berliner Front, noch an der Loftus-Front, noch auch an der sonst der Pfeiler
halle viel naherstehenden Podestfassade. An diesem Tatbestand wiirde sich wohl
auch nichts andern, wenn der Stiftmosaikschmuck der Hofwande vollstandig er
halten ware. Er muf nicht unbedingt etwas mit dem zeitlichen Abstand zu tun
haben, der die Mosaiken der Schicht IVb von denen der Schicht IVa trennt, son
dern ist vielleicht dadurch erklarlich, daB die Schmuckflachen viel grofser waren.
Die Abfolge nebeneinander gesetzter Mosaiken war z. B. bei den Halbsaulen der
Berliner Front (10) doppelt so grof wie auf einer normalen Front der pfeilerhalle,
und auch die Podestfassade ging mit einer Abfolge von 8 Nischen weit iiber das
hinaus, was die breiteste Pfeilerfront der Pfeilerhalle bieten konnte.

Es wiirde zu weit fiihren, den Vergleich fiir die langen Hoffronten im Einzelnen
durchzufiihren, vor allem deshalb, weil hier die Unvollstandigkeit der urspriing
lichen Gesamtanlage ein Hindernis bildet, das eine letzte Sicherheit ausschlieflt.
Aber es erscheint doch lohnend, einen Blick wenigstens auf die Podestfassade zu
werfen. Zwar nicht die gleichen Kompositionsrege1n wie an der Pfeilerhalle lassen
sich dort beobachten, aber doch so etwas wie eine Vorstufe dazu, und iiberdies eine
Erscheinung, die dabei helfen kann, schwierige Stellen in der Komposition der NO
Fassade der Pfeilerhalle zu klaren (s.S. 137ff.). Zunachst stellt sich heraus, daf die
Abfolge von 8 Nischen auf der Podestfassade nicht als zwei gleichwertige Gruppen
von je 4 Nischen aufgefaflt worden ist, und daB auch keine periodenbildenden
Nischenpaare mit Regens und Rectum auftreten, so nahe beide Kompositions
gedanken hatten liegen konnen, Statt dessen lassen sich am linken und am rechten
Fassadenende zwei Gruppen von je 3 Nischen zusammenfassen, die miteinander in
Beziehung gesetzt werden konnen, Dem Rautenmuster in Nische 8, am auBersten
rechten Ende, entspricht das Zickzackmuster in Nische I, am auBersten linken
Ende; wo in Nische 2 das Rautenmuster auftritt, begegnet umgekehrt in Nische 7
das Zickzackmuster. Nach innen schlielit sich an diese beiden Musterpaare in den
Nischen 3 bzw. 6 ein Dreiecksmuster an. Mit dem Verlegen von Dreiecksmustern
hatte man auch in den Nischen 2 und 7 begonnen, ehe man zu dem Rauten- bzw.
Zickzackmuster iiberging; auf diesen Fall, der das Zustandekommen von strenge
ren Kompositionsprinzipien be1euchtet, wird weiter unten noch zuriickzukommen
seine Lediglich die Mitte der Podestfassade geht bezeichnenderweise nicht auf. Sie
wiirde klar, wenn in Nische 4 statt des Dreiecksmusters ein Zickzackmuster saBe,
sowie in Nische 5 das Rautenmuster wiederkehrt. Aber damit wiirde die Fassade
in zwei Teile auseinanderfallen, und das scheint man absichtlich vermieden zu

haben.
Unter dem Gesichtspunkt der Verteilung von statischen und dynamischen Mu

stern sind nicht nur die Nischen der Podestfassade, sondern auch die langen Hof
fronten aufschluBreich. Hier sind moglicherweise Gedanken zu greifen, die nicht
ohne Einfluf auf die entsprechenden Kompositionsrege1n bei den Pfeilerhallen-

mosaiken gewesen sind.
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Es stellt sich namlidi heraus, daB die gesamte Berliner Front vollkommen in
statischen Mustern gehalten ist, Dazu gehoren nicht nur die von Natur aus stati
schen Rautenmuster und die Zickzackmuster horizontaler und vertikaler Form,
sondern dazu sind auch die Dreiecksmuster zu rechnen. Mit Bedacht sind sie aIle
dadurch stabilisiert worden, daf ihnen die Strukturen entweder eines Rauten
musters oder eines waagerecht fortlaufenclen bzw. senkrecht aufsteigenden Zick
zackmusters unterlegt wurden. Allein die Reste des Mosaiks am FuBe der obersten,
schon auf der Plattform stehenden Halbsaule diirfen fur ein dynamisches Dreiecks
muster in Anspruch genommen werden, und mit diesem hat es eine besondere Be
wandtnis (s.S. 123). Ebenso statisch in den Mustern sind die groBen Halbsaulen
und die freistehenden Rundpfeiler, die schon zur Halle auf der Plattform gehoren.

Die Loflus-Front, ebenfalls iiberwiegend in statischen Mustern gehalten, ist nur
hie und da von dynamischen Einsprengseln durchbrochen. Es ist sicher kein Zufall,
daB die dynamischen Muster dagegen die niedrige gegeniiberliegende Hoffront be
herrschen, vor die die Podestfassade vorspringt. Denn dadurch entsteht der Ein
druck, als erwachse die statische Halle aus einem dynamischen Boden. Der Dynami
sierung dieser Hofseite entspricht es, daB auch in die Nischen 2 (im unteren Teil),
3, 6 und 7 (im unteren Teil) der Podestfassade solche Muster eingezogen sind. In
dieser sinnvollen Verteilung der dynamischen Muster, die auf dieser kleinen Front
die Krafle der zuriickliegenden Wandteile gleichrnafsig wieder aufnimmt, zeichnet
sich behutsam eine Mitte1achse und damit die Aufgliederung der 8-Nischen-Abfolge
in zwei gleichwertige Halflen abo Den statischen Akzent, der der Mitte dieser Hof
seite ihr Gewicht gibt, setzen auf der Podestfassade die Muster in den Nischen I, 2,

4, 5, 7 und 8. Dies ist eine Verteilung, die die Aufteilung der kleinen Fassade in
zwei Halflen iiberspielt, da sie 3 Gruppen von je 2 statischen Nischenpaaren schaffi.
So gesehen, ergibt sich fur die Podestfassade eine Musterabfolge von statisdi 
statisch (+ dynamisch) - dynamisch - statisdi - statisch - dynamisch - statisch
(+ dynamisch) - statisch. Sie ist den jiingeren Kompositionsgedanken von der Pfei
lerhalle in vie1en Ziigen verwandt. Mit ihrer Hilfe werden Ferner jene 4 Falle aus
ihrer Isolierung befreit, in denen fur eine j-Nischen-Front die ungewohnliche
Musterabfolge von dynamisch - (dynamisch + statisch) - statisch beobachtet wurde.
Die Uberschneiclung der beiden verschiedenen Mustereigenschaften, auf der Podest
fassacle in sehr gegenstandlicher Weise durch Addition erreicht, ist bei der Pfeiler
halle einer wirklichen Durchdringung und Verschmelzung gewichen.

Auch das Prinzip, das Zusammentreffen zweier Muster der gleichen Familie zu
vermeiden, laBt sich, wenngleich weniger streng durchgefiihrt, schon fur die Mosaik
flachen der Schicht IVb beobachten. Eine bewuBt angewandte Abwechslung der
Muster ist eingehalten auf der gesamten Berliner und auch auf der Loftus-Front. In
beschrankterem MaBe laBt sie sich auch fur die Podestfassade feststellen. Dabei ist
lediglich der Rhythmus dieser Abwechslung nicht durchschaubar. Aber es mag an
der Ubertragung dieses Kompositionsgedankens auf die Podestfassade liegen, daf
die Dreiecksmuster in den Nischen 2 und 7 abgebrochen wurden, die unmittelbar
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neben jenen in den Nischen 3 bzw. 6 gesessen hatten. Nur das Nebeneinander von
zwei Dreiecksmustern in den Nischen 3 und 4 lieB sich nicht mehr umgehen, oder
es wirkte nicht storend. Vielleicht ware der Rhythmus des Musterwechse1s auf den
langen Hoffronten besser zu verstehen, wenn sich die SO-Front des Stiftmosaik
hofes, von der die Loftus-Front nur ein Teil ist, tiber die Mitte hinaus erhalten
hatte, und wenn es Anhaltspunkte fur das Aussehen der verlorenen SW-Front
gabe.

Von diesem Prinzip abweichend, und offenbar bewuBt anders, ist die nordost
liche Seitenwand der Rundpfeilerhalle behandelt, die sich unmitte1bar an die Halb
saulenreihe anschlieBt. Es erscheint verstandlich, daB sie, einschlieBlich der groBen
Halbsaulen, durchgehend mit Dreiecksmustern und einheitlich mit statischen Drei
ecksmustern besetzt ist. Das steht mit dem ebenfalls statischen Musterschmuck der
freistehenden Rundpfeiler gut in Einklang. Aber es fallt auf, daB diese Dreiecks
musterflache an das Dreiecksmuster der ersten kleinen Halbsaule anstoiit, Wohl
nicht zufallig hat dieses Dreiecksmuster dynamischen Charakter, denn es sitzt
gleichsam am Ge1enk zwischen Hoffront und Hallenwand. Wie sparer in den
Eckendes Innenraumes bei der Pfeilerhalle, ist dieser wichtige und gefahrdete tote
Punkt erkannt und mit einem dynamischen Muster belebt worden. Das wenig
gliickliche Zusammentreffen zweier Muster der gleichen Familie ist fur den jiingeren
Bau vermieden worden, vielleicht in der bewuBten Absicht, eine bessere Losung
zu finden.

Auch die gleichmafsige Ausstattung der freistehenden Rundpfeiler stellt sich zum
Prinzip der Abwechslung in bewuBten Gegensatz. Dabei sollte jedoch nicht iiber
sehen werden, daB sich die Ausgestaltung gerade der entsprechenden langen Innen
fronten der Pfeilerhalle mit statischen Mustern moglicherweise an diesem alteren
Vorbild orientiert hat.

Fur die Podestfassade, diesen wohl spatesten Bestandteil der Mosaiken der
Schicht IV b, laBt sich ein Ineinandergreifen dieser beiden gegensatzlichen Korn
positionsgedanken sichern: BewuBte Abwechslung herrscht in den Mustern der
Nischengruppen I, 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8; vielleicht beabsichtigtes Aneinandergren
zen zweier Muster der gleichen Familie mag fur die Dreiecksmuster in den Nischen
3und 4 verantwortlich sein.

Aus diesem Vergleich ist abzulesen, wie sehr einerseits die Planer der Pfeilerhalle
in der Mosaikkomposition auf Errungenschaften der Schicht IVb aufbauen konn
ten, wie weit sie andererseits diese alteren Leistungen iiberfliigelt haben. Diese
Weiterentwicklung geschieht in allen Fallen im Sinne einer tiefergehenden Ratio
nalisierung, einer klareren logischen Fassung der Kompositionsgedanken und ihrer
folgerichtiger durchgefiihrten Anwendung. Aus den nachstehenden Kompositions

analysen wird das noch deutlicher hervorgehen.



DIE KOMPOSITIONSANALYSEN

1. DIE AUSSENFASSADEN DER PFEILERHALLE

a) Die N W - Fa ssad e (s. AufriBzeichnung Tafel 1 a)

Die NW-Fassade ist einheitlich in Schwarz-WeiB-Mustern gehalten, ein gewiB
bewuBt angewandtes Kompositionsmitte1, urn ihre Geschlossenheit zu steigern, das
ihr zugleich, in unseren Augen, eine gewisse Schlichtheit und Strenge, fast etwas
Abweisendes verleiht. Was die Planer des Mosaikschmucks mit dieser Zweifarbig
keit haben ausdriicken wollen, ist fiir uns nicht greifbar. Als Vorbild dazu mag die
dem Hof zugekehrte Ansichtsseite der Rundpfeilerhalle der Schicht IVb gedient
haben, die ebenfalls nur Schwarz-WeiB-Muster aufweist. Diese Beschrankung auf
eine Zweifarbenwirkung verbindet die NW-Fassade mit der NO-Fassade (s. S.
137ff.) und stellt sie in Gegensatz zu der SO-Fassade (s. S. 129ff.), die mit
Mustern auch in Schwarz-WeiB-Rot geschmiickt ist.

Yom Architektonischen her gesehen ist die Fassade symmetrisch aufgebaut. An
den beiden aufseren Enden wird sie gehalten durch die Eckpfeiler V und I mit ihren
sich entsprechenden, breiteren Ansichtsseiten von 6 statt der iiblichen 5 Nischen.
Dazwischen fiigen sich die unter sich gleichwertigen Ansichtsseiten der pfeiler IV,
III und II mit je 5 Nischen als eine wiederum symmetrische Mittelgruppe ein. Die
groBen rhythmischen Zasuren sind durch die vier Tiiren L, K, J und I gegeben mit
ihren beiderseits anschlieBenden glatten Wandflachen. In ihren zarten Rillengliede
rungen klingt zugleich das kraflige Spiel und Gegenspiel von Mosaiknischen und
abgetreppten Vorsprlingen aus, das jeder Pfeilerfront ihr Geprage gibt. Mit einer
derart symmetrischen Abfolge von 6+5+5+5+6 (= 27) Nischen waren alle Voraus
setzungen dafiir gegeben, die Nischenanordnung auch fur die Komposition zu
niitzen, etwa durch eine Gliederung in 6+5+2+1+2+5+6 Nischen oder durch zwei
urn eine Mittelnische symmetrische Gruppen von je 13 Nischen. Ob und wie weit
diese Moglichkeiten auch ausgeschopfl worden sind, wird nachzuprlifen seine

Schon die Betonung der Mittelnische III a 3, die zugleich Zentralpunkt der ge
samten Fassade ist, durch ein an dieser Stelle ganz ungewohnliches Rautenmuster
spricht daflir, daB man diese Nische als Mitte der Fassade verstanden hat, als
Achse. Folgt man dem Auftreten der Rautenmuster von hier aus nach rechts und
links, so begegnet es, symmetrisch zur Achse, gleich wieder in den Ecknischen des
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Pfeilers III, iiberspringt die Tiiren J bzw. K und tritt wieder in den inneren und
auBeren Ecknischen der Pfeiler II bzw. IV auf", ebenfalls symmetrisch zur Achse,
iiberspringt dann die folgenden Tiiren I bzw. Lund die anschlieBenden Pfeiler
fronten von I bzw. V, bis es, wiederurn symmetrisch zur Achse, noch ein letztes
Mal in den auBeren Ecknischen der Fassade erscheinr". Fiir dieses Muster laBt sich
also nicht nur eine genau eingehaltene symmetrische Anordnung im Verhaltnis zur
Mittelachse beobachten, sondern ein Rhythmus, der auf zunachst enger, dann immer
weiter ausgreifender Schiirzung griindet und, in den dafiir gewahlten Abstanden,
fast einer geometrischen Reihe entspricht. Vom Mittelpunkt aus wird die ganze
Fassade von einer immer groBer werdenden Wellenbewegung durchzogen, die erst
an den beiden Enden zur Ruhe kommt und damit alle iibrigen Mosaikmuster in
den Zwischenraumen zusammenschliefst. Das stellt sich folgendermaBen dar:

, , ,

AuBerdem ist darauf hinzuweisen, daf dieser kompositorische Rhythmus der
Rautenmuster der Fassade nicht auBerlich aufgelegt ist, sondern auf seltsame Weise
mit der Anordnung der Rautenmuster auf der Innenseite der pfeiler in Einklang
steht bzw. in einem Umkehrungsbezug. Am deutlichsten wird das am Beispiel von
III a 3, dem die gleichfalls ungewohnlichen Rautenmuster in III i 3 und VIII i 3
entsprechen, die die Mittelachse der Fassade im Innenraum begriinden. Was hier an
der Fassade an die Oberflache tritt, hat seine Wurzeln im Inneren. Nicht weniger
interessant ist der Umkehrungsbezug zwischen den Rautenmustern in IVaI und 5
und den Zickzackmustern in IV i 1 und 5. Fiir sich allein betrachtet kommt ihm
keine besondere Bedeutung zu, aber in der Gegeniiberstellung mit den Zickzack
mustern in V a nw 6 und I a 1 und den Rautenmustern in V i nw 2 und I i nw 2

wird er deutlicher, vor allem, wenn man den Umkehrungsbezug im Verhaltnis von
Va nw 6 zu Va nw 1 und von I a 1 zu I a 6 mit beriicksichtigt.

Zur Geschlossenheit dieser Fassade tragt Ferner die Feinheit bei, daB hier nur
Rautenmuster mit einem Punkt in der Mitte verwandt worden sind.

Nach ahnlich strengen, wenn auch im Einzelnen nicht ganz so systematisch
durchgefiihrten Gesichtspunkten ist man auch bei der Komposition der Mosaiken
in den Begleitnischen verfahren. Hier ist von den Dreiecksmustern in IVa 2 und 4
und in II a 2 und 4 auszugehen. Sie sind urn die Mittelachse der Fassade symme
trisch angeordnet. Dabei bilden IV a 2 und 4 mit statischen, aufsteigenden Drei
ecksmustern eine auch in sich symmetrische Gruppe. Ein direkter Umkehrungsbezug
besteht zu dem statischen absteigenden Dreiecksmuster in II a 4, ein entfernterer
zu dem gleichfalls absteigenden, aber dynamischen Dreiecksmuster in II a 2. 1m
Sinne einer naheliegenden Symmetrie kann man fiir diese beiden Nischen also nur

27 Zu IVaI s, o. unter Sondermuster. Die Emendation in ein Rautenmuster diirfle, unter Hin
weis auf II a lund 5 und IVa. 5, von der Komposition her zusatzlich zu sichern sein.

28 Nach den hier zu beobachtenden Kompositionsgesetzen ist, in Entsprechung zu V a nw I, fur
die zerstorte Nische I a 6 ein Rautenmuster als Erganzung zu fordern.



126 DIE KOMPOSITIONSANALYSEN

die gemeinsame absteigende Richtung des Musters nennen, wahrend der dynamische
Diagonalzug in II a 2 ihr zuwiderlaufl, Falls hier nicht ein Versehen vorliegt, ist
daraus zu schliefien, daB es den Mosaikplanern, denen die Regeln exakter Sym
metrie zweifellos bekannt waren, auch schon geniigen konnte, wenn zwei Muster
der gleichen Familie und der gleichen Farbverteilung sich als Gegenstiicke ent
sprachen, ohne daB die Obereinstimmung bis ins Letzte durchgefiihrt zu sein
brauchte. Diese Erscheinung, die im folgenden als -optisches Gleichgewicht< bezeich
net werden solI, ist fur die Komposition der Pfeilerhallen-Mosaiken typisch und
wird in den verschiedensten Spielarten wiederbegegnen. Auch der Umkehrungs
bezug zwischen den aufsteigenden Dreiecksmustern auf Pfeiler IV und den abstei
genden auf Pfeiler II ist als optisches Gleichgewicht verstandlich,

Nach I a 2 wird man fur V a nw 5 ein dynamisches Dreiecksmuster erganzen
diirfen, nach V a nw 2 ein statisches Dreiecksmuster fur die verlorene Nische I a 5,
unter Beriicksichtigung der Fassadenachse. Bei der Entscheidung, ob ein Muster ab
steigender oder aufsteigender Richtung zu wahlen ist, diirfle jedoch der Zusammen
gehorigkeit von Mustern gleicher Richtung auf ein und derselben Pfeilerfront, also
einem optischen Gleichgewicht nach der Art von II a 2 und 4, der Vorzug zu geben
sein vor einer exakt symmetrischen Entsprechung im Verhaltnis zur Mittelachse der
Fassade, aus der sich komplizierte Umkehrungsbeziige und ein sehr vermindertes
optisches Gleichgewicht fur die AuBenfronten der Pfeiler V und I ergeben wiirden.
Daher ist in V a nw 5 ein absteigendes, in I a 5 ein aufsteigendes Dreiecksmuster
eingesetzt (vgl. Fragmente III und IV). Damit ist ein weiteres Kompositionsprin
zip gewonnen, namlich eine rhythmische Reihung von absteigend - absteigend (V),
aufsteigend - aufsteigend (IV) auf der linken Fassadenhalfle, der eine umgekehrte
Reihung von aufsteigend - aufsteigend (I), absteigend - absteigend (II) auf der
rechten Eassadenhalfle entspricht, zugleich ein optisches Gleichgewicht im Grofsen.
Richtiger diirfle es jedoch sein, diese Verhaltnisse anders zu sehen, als eine groB
angelegte Verschrankung der beiden Musterarten urn die, einstweilen ganz unbe
riihrt davon bleibende, Mittelachse der Fassade; von den absteigenden Dreiecken
von II nach V gespannt, von den aufsteigenden Dreiecken von IV nach 1. All diese
in sich ausgewogenen Erscheinungen treten innerhalb der Zwischenraume auf, die
durch die Wellenbewegung der Rautenmuster gegeben sind. Auch sie haben ihre
Wurzeln im Inneren des Bauwerks, wie ein Blick auf das absteigende Dreiecks
muster in V i nw I oder auf das aufsteigende Dreiecksmuster in I i nw I lehrt, die
man zusatzlich fur die Begriindung der Erganzung von Va nw 5 heranziehen kann.
Der dynamische Diagonalzug, der in beiden Fallen so gegluckt den Blick auf die
Ecken des Bauwerks lenkt, scheint auch hier von innen her an die Oberflache zu
treten und steht in beiden Fallen in einem direkten Umkehrungsbezug mit I a 2

bzw. V a nw 5. Unter diesem Gesichtspunkt ware auch auf den Umkehrungsbezug
der absteigenden Dreiecke in II a 2 und 4 mit den aufsteigenden Dreiecksmustern
in II i 2 und 4 hinzuweisen.

Die Begleitnischen des Mittelpfeilers III werden durch die symmetrisch sich ent-
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sprechenden Sanduhrmuster in III a 2 und 4 herausgehoben. Hier ist wiederum die
Mittelachse der Fassade maBgebend gewesen. In diesem Muster iiberlagern und
verbinden sich die Elemente der Dreiecksmuster und der Rautenmuster in so feiner
und unaufloslicher Weise, daB einerseits darin die Wellenbewegung der Rauten
muster im Kleinen anklingt, andererseits die Verschrankungsbeziige der Dreiecks
muster darin unmittelbar zu beiden Seiten der Mittelachse verankert werden. Ge
schick.ter hatte man die Schwierigkeiten einer Aufteilung der Nischen III a 2 und 4
in aufsteigende bzw. absteigende Dreiecksmuster nicht umgehen konnen, besser
hatte man die enge Schiirzung urn die Mitte der Fassade nicht darstellen konnen,
Graphisch vereinfacht, sieht das folgendermaBen aus:

I ,

Eine weitere groBe Klammer urn die Mittelachse der Fassade bilden die Zick
zackmuster, denen ungewohnlicherweise die Mittelnischen der beiden flankierenden
Pfeiler IV und II eingeraumt sind. Im Platz zueinander symmetrisch, stehen die
Muster in IVa 3 und II a 3 nur in einem optischen Gleichgewicht. Denn II a 3, wie
iibrigens das benachbarte dynamische Dreiecksmuster in II a 2, stellt unter den
Zick.zackmustern an der pfeilerhalle eine einzigartige Ausnahme dadurch dar, daB
es in rein waagerechter Lagerung der Stifte verlegt wurde und zwei parallele Ban
der umfaBt. Auch hier spannt sich der Bogen, symmetrisch zur Mittelachse, unter
Dberspringung derTiiren I bzw. L nach rechts und links zu den Eckpfeilern hin, wo
fiir Va nw 6 in Analogie zu I a 1 ein Zickzackmuster erganzt werden darf. In klei
nerem Umfang kehrt also auf beiden Fassadenhalflen die Wellenbewegung wieder.

Ein Versdirankungsbezug in Analogie zu dem Verhaltnis von IV a 3 zu I a r,
der fiir die zerstorte Nische V a nw 6 ein Zickzackmuster der Art von II a 3 for
dern miiBte, schlieBt sich dadurch aus, daB in Fragment XVIII ein Zickzackmuster
in der sonst an der pfeilerhalle iiblichen Technik der senkrechten Schichtung er
halten ist, das man hier einsetzen kann.

So iiberraschend das Auftreten der Zickzackmuster auf dieser Fassade, und
gleich in der doppelten Vertretungsmoglichkeit fiir ein Sparren- wie fiir ein Rauten
muster, zunachst scheinen mag, so ist es dodi, wenigstens an einer Stelle im Innen
raum, begriindet. Die Wurzeln dafiir diirften bei den Zickzackmustern in IV i 1 und
5 zu suchen sein. Als graphisch vereinfachtes Bild stellt sich das folgendermaBen
dar:

Die letzte und starke Klammer urn die Mittelachse schlieBen die Sparrenmuster,
ebenfalls symmetrisch angeordnet. Aus dieser Symmetrie wird man fiir V a nw 4 in
Analogie zu I a 3, und umgekehrt fiir I a 4 in Analogie zu V a nw 3 ein Sparren
muster, und zwar absteigender Art, erganzen diirfen. Bruchstiicke solcher Sparren
muster liegen in den Fragmenten II, VIII, XII und XIII vor. Mit dieser Ergan
zung ergibt sich allerdings der seltene Fall, daf zwei Muster der gleichen Familie in
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zwei benachbarten Nischen sitzen. Jedoch paBt weder ein Dreiecksmuster, noch ein
Rautenmuster, noch auch ein Zickzackmuster an diesen Platz, und die Schachbrett
muster sind von dieser Fassade ganz ausgeschlossen. So wird man den VerstoB
gegen die Regel der Abwechslung hinnehmen miissen, zumal er sich fur die Kom
position der Fassade vorteilhaft auswirkte. Denn dadurch bekommen die Mittel
partien der Eckpfeiler ein Schwergewicht, das sie nicht nur in sich festigt, sondern
sie auch als die Haltepunkte der Fassade zur Geltung bringt. Auf solche Griinde
diirfle das Nebeneinandersetzen von zwei gleichartigen Mustern iiberhaupt zuriick
zufiihren sein. Mit ihren 6 statt der iiblidien 5 Nischen stell ten die Eckpfeiler die
Mosaikplaner vor eine besondere kompositorische Aufgabe. Hier wurde die Losung
dadurch gefunden, daB man die Mittelnische verdoppelte, die anschlieBenden zwei
gliedrigen Paare von Begleit- und Ecknischen unberiihrt lieB, ein Verfahren, das
sich ohne Schwierigkeit aus den kompositorischen Grundlagen der iibrigen Pfeiler
dieser Front entwicke1n lieK Diese Anordnung gestattet es zugleich, die 6 Nischen
als zwei gleichwertige Gruppen zu je 3 Nischen aufzufassen, die sich jeweils aus
einem Nischenpaar mit Regens (Rauten- bzw. Zickzackmuster) und Rectum (Drei
ecksmuster) und anschlieBender Mitte (Sparrenmuster) zusammensetzt. DaB diese
Losung jedoch nicht die einzige war, geht aus der Analyse der SO-Fassade hervor.

Auffallig ist es, daB die Sparrenmuster, die ihre weitverzweigten Wurzeln in
den Mittelnischen des Innenraumes und der Tiirgewande haben, auf der NW
Fassade zwar paarweise gekoppelt, aber nur an den Enden zusamrnengedrangt in
Erscheinung treten. Das macht den Eindruck, als hatten sie sich nur widerwillig aus
den Mittelnischen in IV a 3 und II a 3 vertreiben lassen, und dafiir ihre Position
durch Ballung an den Eckpfeilern verstarkt. ]edenfalls ist es nicht ausgeschlossen,
daB die Mittelnischen der Pfeiler IV und II es dieser Haufung der Sparrenmuster
an den Eckpfeilern zu verdanken haben, daB sie fur Zickzackmuster freigemacht
wurden.

Zusammenfassend sind fur die NW-Fassade folgende Kompositionsgedanken
festzuhalten, die in meisterlicher Weise miteinander verwoben sind: die exakte
Symmetrie im Gegenspie1 mit dem optischen Gleichgewicht, der wellenartige
Rhythmus im Gegenspiel mit den Versdirankungs- und Klammerbezilgen. Es ist
ferner bemerkenswert, daf das Kompositionsprinzip einer y-Nischen-Abfolge
sinngemaf auf eine 6-Nischen-Abfolge iibertragen ist, und daB der Mosaikschmuck
dieser Fassade nicht aufserlich als Haut aufgelegt ist, sondern vielfaltige Ankniip
fungspunkte und Stiitzen im Inneren des Bauwerks hat. Gerade von hier aus offnet
sich ein Einblick in die unerhorte Meisterschaft der Komposition dieses Mosaik
schmucks. Einerseits ist jeder Pfeiler fur sich durchkomponiert und in sich geschlos
sen, und die Gegebenheiten auf seiner AuBenfront entspringen aus den jeweiligen
Eigenarten auf seiner Innenfront oder den naherliegenden Durchgangsfronten.
Andererseits werden diese AuBenfronten zugleich Bestandteile einer wiederum
durchkomponierten Gesamtansicht. Das gegliickte Ineinandergreifen von Einzel
und Gesamtkomposition ist dabei ebenso bewundernswert wie das MaB an Ge-
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schlossenheit im GroBen, das trotz der Unterschiede im Kleinen zwanglos erreicht
wird, und wie das, sich so natiirlich darbietende, statische Gesicht der Fassade, dem
nur ganz vereinzelt, fast unbemerkt, belebende dynamische Akzente gegeben sind.

b) Die SO-Fassade

(s. AufriBzeichnung Tafel 16 und Gesamtansicht Taf. 7)

Es zeugt von dem Erfindungsreichtum und der kiinstlerischen Begabung der
Mosaikplaner der Pfeilerhalle, daB die SO-Fassade nicht nach dem gleichen Schema
durchgestaltet ist wie die NW-Fassade, obwohl sie den gleichen architektonischen
Rahmen bot wie diese, und die gleich groBe Nischenanzahl zu gleichartigen kom
positorischen Losungen harte veranlassen konnen,

Urn mit dem zunachst Auffallendsten zu beginnen, so hebt sich diese Fassade
schon durch die Dreifarbenwirkung von Mosaiken in Schwarz-WeiB-Rot von den
beiden iibrigen Fassaden abo Die Griinde fiir diese besondere Behandlung der So
Fassade sind vielleicht darin zu suchen, daB sie dem Hof vor der SW-Front des
»TempelsC« zugekehrt war. Von dart aus gesehen mochte sie etwas von dem Cha
rakter einer selbstandigen Fassade eines isolierten Bauwerks verlieren und eher als
Schauwand eines rings von hohen Mauern umschlossenen offenen Raumes wirken,
den die seitlich anschlieBenden Fronten des sogenannten »GroBen Badehauses« und
des»Tempels C«, die gegeniiberliegende, teilweise sichtbare Front des»Tempels D«
und die Front des sogenannten »Kleinen Badehauses« bildeten. So konnte es sich er
klaren, daB diese Fassade behandelt wird, als sei sie eine Innenraum-Front.

Die dreifarbigen Akzente sind ausschlieBlich den Dreiecksmustern iibertragen,
aber nicht allen. In ihrer Verteilung auf die Fassade machen sich die ersten Schwie
rigkeiten bei der Analyse der Gesamtkomposition bemerkbar. Die Mittelgruppe,
bestehend aus VIII a 2 und 4, VII a 2 und 4 und IX a 2 und 4, ist im Ganzen, ab
gesehen von den Unterschieden in exakter Symmetrie und optischem Gleichgewicht
imEinzelnen (s, unten), nach klaren Gesichtspunkten entworfen.

Nicht so dagegen die Fassadenenden. Die ersten drei Nischen am linken Ende
der Fassade, VI a I, 2, 3, sind in Schwarz-WeiB gehalten, was eine doppelte Un
regelmaiiigkeit bedeutet, wenn man zum Vergleich die entsprechenden Nischen X a
so4,5,6 am rechten Fassadenende heranzieht. LaBt man die Unregelmaiiigkeit bei
seite, die in dem hier und da verschiedenen Platz der Mosaikmuster besteht und
dadurch zustandekommt, daB ein symmetrisches Verhaltnis zur Mittelachse der
Fassade offensichtlich nicht gewollt ist, und stellt die 6-Nischen-Fronten der Eck
pfeiler VI und X einander als Ganzes gegeniiber, so bleibt jene andere Unstimmig
keit, daf das rechte Fassadenende urn zwei dreifarbige Mosaiknischen reicher ist
als das linke. Vielleicht hangt diese eigenartige Bevorzugung des rechten Fassa
denendesmit der unmittelbaren Nahe des»Tempels C« zusammen. Vielleicht ist je
doch eine Erklarung dafiir auch vom linken Fassadenende her zu gewinnen. Denn
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eben jene drei ersten Nischen der AuBenfront des Eckpfeilers VI, die Mosaiken in
nur Schwarz-WeiB tragen, wurden in dem Augenblick unsichtbar, als die Erwei
terung des sogenannten »GroBen Badehauses« auf die SO-Fassade der Pfeilerhalle
iibergriff, und sie zugebaut wurden. Dieser Befund setzt allerdings voraus, daf die
Mosaikplaner der Pfeilerhalle von dem bevorstehenden Umbau des »Groflen Bade
hauses« gewufst und ihm von vornherein Rechnung getragen hatten, So naheliegend
das auch scheinen mag, so stehen dieser Vermutung doch andere Argumente entge
gen. Warum sind diese drei Nischen dann iiberhaupt noch angelegt worden? Wenn
man bei der gesamten SW-AuBenfront des Gebaudes den Umstand, daB sie zu
gleich Innenfront des »GroBen Badehauses« wurde, dadurch in der Planung be
riicksichtigte, daf man hier auf eine Nischengliederung vollstandig verzichtete,
warum hat man nicht auch diese drei Nischen unterdriickt? Schlof sich etwa der
Erweiterungsbau des »Grofsen Badehauses« nicht zeitlich unmittelbar an, so daB es
notig war, zunadist eine voll ausgebildete Fassade der Pfeilerhalle zu vollenden?
Warum, wenn der Umbauplan des »GroBen Badehauses« schon bei der Errichtung
der Pfeilerhalle bekannt gewesen ware, wandte man auf diese drei, sparer sowieso
nicht mehr sichtbaren Nischen nicht das gleiche Verfahren an wie auf die Ecknischen
der Durchgangsfronten, deren Mosaiken nach einer Hohe von ca. 40 em nicht mehr
fortgesetzt wurden, weil sie von den jetzt angebauten Zungenmauern verdeckt
wurden? Sollte der Erweiterungsbau des »GroBen Badehauses«, der die SO-Fassade
urn ihre linke Ecke und urn drei Nischen verkiirzte, doch erst eine nachtragliche
Entwicklung sein, die man beim Bau der Pfeilerhalle noch nicht voraussehen
konnte? Worin ist aber dann die Zweifarbigkeit der Dreiecksmuster am linken
Fassadenende begriindet?

Offensichtlich hat es keinen Sinn, an den Stellen, wo uns die Bedeutung kom
positorischer Besonderheiten verschlossen bleibt, die Forderungen einer allzu puri
stischen und eben darum zum Scheitern verurteilten Asthetik aufrecht zu erhalten.
Yom Architektonischen her ware geltend zu machen, daB die ganze Gebaude
gruppe von» Tempel C«, Pfeilerhalle und »GroBemBadehaus« bei aller sorgfaltigen
Planung nicht in der Retorte erzeugt, sondern organisch gewachsen ist, nicht anders
als eine immer wieder umgebaute und eben dadurch lebendig gebliebene mittel
alterliche Kathedrale in Europa. Was hier durch Dberschneidungen und Verdeckun
gen an optischen Reizen gewonnen wurde, entspricht durchaus dem, was sich an der
SO-Fassade der Pfeilerhalle beobachten laBt und wiegt gewiB den Verlust an regel
treuer Symmetrie auf. Das soUte davor warnen, auf diese Fassade, der in ihrer
endgiiltigen Gestalt die unverkiirzte AuBenfront des Eckpfeilers X ein groBeres
flachiges Schwergewicht nach rechts hin gab, die strengen Regeln moderner An
schauung anzuwenden.

Jedoch hat es mit diesen problematischen Unregelmaiiigkeiten in der Verteilung
der dreifarbigen Mosaiken nicht sein Bewenden. Hinzu kommen die nicht minder
auffaUenden Eigenheiten in der Anordnung der Mosaikmuster.

Ausgangspunkt ist wieder die Mittelnische, durch die die Mittelachse der ge-
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samten Fassade verlaufl, VIII a 3. DaB sie als solche begriffen worden ist, ergibt
sich sowohl daraus, daf das dort sitzende Sparrenmuster auf der ganzen Fassade
nicht wiederholt wird, als auch daraus, daB es keine unmittelbaren Wurzeln an den
Durchgangsfronten oder an der Innenfront des gleichen pfeilers hat. Anders als
auf der NW-Fassade wird die Mitte hier also isoliert herausgehoben. Symmetrisch
dazu treten in VIII a lund 5 Rautenmuster auf, die mit dem Sparrenmuster den
Zug gemeinsam haben, daf sie nur in einreihiger Ausfiihrung hergestellt sind.
Dieser Umstand schliefst aIle drei Muster so stark zu einer eigenstandigen Gruppe
in der Fassadenmitte zusammen, daf es schon von daher zweifelhaft ist, ob man
die iibrigen, doppelreihigen, Rautenmuster auf dieser Fassade, in VI a 2, 4, 6 und
in X a 6, mit ihnen in direkte Beziehung setzen darf. Fiir diese Auffassung mag
auch sprechen, daB die Rautenmuster, anders als auf der NW-Fassade, die an
schlieBenden Fronten der flankierenden Pfeiler VII bzw. IX iiberspringen und
erst an den Fassadenenden wieder in Erscheinung treten.

Sie sind hier zugunsten der Zickzackmuster zuriickgedrangt worden, denen auf
dieser Fassade eine aufergewohnlich groBe und vielseitige Rolle eingeraumt ist.
Symmetrisch zur Mittelachse und in Vertretung von Rautenmustern nehmen sie die
Ecknischen VII a lund 5 und IX a lund 5 ein. Dabei entsprechen sich IX a lund
5im Sinne einer exakten Symmetrie, indem nur ein Punkt den Zwickel fiillt, wah
rend VII a lund 5 nur ein optisches Gleichgewicht bilden dadurch, daf VII a 5 drei
Punkte als Zwickelfiillung aufweist. Das ergibt einen zusatzlichen, aber nur ein
seitigen Bezug zwischen VII a I und IX a lund 5. Wie auf der NW-Fassade liegt
hier ein Klammerbezug urn die Mittelachse vor, und wie dort hat das Auftreten
des Zickzackmusters seine Wurzeln im Inneren des Bauwerks und diirfte mit den
Zickzack.mustern in IX i lund 5, vielleicht auch in VII r 4, zusammenhangen,

Dem Aufspiiren einer symmetrisch aufgebauten Komposition werden jedoch
Grenzen gesetzt, wenn man das Zickzackmuster in VII a 3 hinzunimmt. Die darin
liegenden Ungewohnlichkeiten zeigen sich deutlich, wenn man sich vergegenwar
tigt, daB das entsprechende Gegenstiick, die Nische IX a 3, mit einem Schachbrett
muster besetzt ist, daf weder am gleichen Pfeiler, noch im Innenraum eine Moti
vierung dafiir gegeben ist, und daB auf der ganzen SO-Fassade das Zickzackmuster
nicht wieder in einer Mittelnische sitzt. Man muf schon auf die Verhaltnisse der
NW-Fassade, in IV a 3 oder II a 3, zuriickgreifen, urn diese Besonderheit zu ver
stehen, ohne daB damit allerdings ihre Bedeutung klarer wiirde. Es scheint jedoch
nicht abwegig zu sein, das Zickzackmuster an dieser Stelle auf eine Anregung von
den genannten Beispielen auf der NW-Fassade zuriickzufiihren. Damit wiirde es
wahrscheinlich, daB auch IX a 3 ein Zickzackmuster harte bekommen sollen, wenn
dort nicht wieder besondere Griinde vorgelegen hatten, die es zum Weichen zwan
gen. Damit ware auch eine Moglichkeit angedeutet, das Fehlen der Zwickelfiillung
in VII a 3 zu erklaren. Fiir die AuBenfront des pfeilers VII ergab sich jedenfalls
eine grofse Geschlossenheit, obgleich jedes der dort verwendeten Zickzackmuster
sich von dem anderen durch die Behandlung der Zwickelfiillungen unterschied.
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Inwieweit diese Verschiedenheiten jedoch dadurch vermindert werden konnten,
daf der Putz der Vorspriinge die auBersten Randstifte jedes Nischenmosaiks ver
deckte, muf dahingestellt bleiben. Dach Schachbrettmuster in IX a 3 ist das einzige,
das auf einer AuBenfront zugelassen wurde, und gewinnt dadurch besondere Be
deutung. Es ist an dieser Stelle nicht unbegriindet, denn seine Wurzeln liegen un
mittelbar in den Schachbrettmustern von IX i 2 und 4 und reichen weiter nach
IV i 2 und 4 und nach XII i 2 und 4. Hochstens mag es erstaunen, daB man in
Analogie zu IX i 2 und 4 nicht etwa die Dreiecksmuster in IX a 2 und 4 antastete,
sondern sich mit einem einzigen Beispiel begniigte. Trotidem, im Vergleich zu den
sehr verhaltenen und oft nur mittelbaren Beziigen, die sich zwischen den Mosaik
mustern der NW-Fassade und denen des Innenraumes beobachten lieBen, ist hier
der Bezug auf die Verhaltnisse im Inneren so unmillverstandlidi, daB man nicht
fehl gehen wird, dieses Schachbrettmuster als absichtlichen Hinweis aufzufassen.
Das Anbringen dieses Hinweises war offenbar so wichtig, daB man ihm zuliebe
ohne Bedenken die Symmetrie der Komposition opferte. GewiB war es ein Hin
weis, den nur der Sehende, der Wissende verstand. Aber an solchen wird es im
E-Anna der damaligen Zeit nicht gefehlt haben, ihre Vorstellungen und Wiinsche
diirften das Aussehen der pfeilerhalle maBgebend mitbestimmt haben, und zweifel
los werden sie mehr gesehen, mehr gewuBt, mehr verstanden haben als wir Heuti
gen nachzuvollziehen vermogen, Alle bisher betrachteten Muster hatten statischen
Charakter und bildeten damit eine Gruppe in der Fassadenmitte, die sich der ent
sprechenden auf der NW-Fassade zur Seite stell en laBt. Die Betrachtung der Drei
ecksmuster, zunachst auch auf diese Mittelgruppe beschrankt, wird diese Ausgangs
basis der Kompositionsanalyse jedoch erschiittern.

Die Mosaiken von VIII a 2 und 4, symmetrisch zur Mittelachse mit absteigen
den und infolge der unterlegten Sparrenstruktur doppelt statischen Dreiecks
mustern besetzt, nehmen in ahnlidi Feiner Weise Bezug auf die Mittelnische, wie das
auch fiir die Sanduhrmuster auf der NW-Fassade zu beobachten war. Absteigende
statische Dreiecksmuster weisen auch die Mosaiken in VII a 2 und 4 auf, mit der
einzigartigen unterlegten Struktur eines Rautenmusters als sich symmetrisch ent
sprechende Gegenstiicke angeordnet. In ihnen kniipfen sich einerseits Beziehungen
zu den Rautenmustern in VI a 2, 4 und 6 an, andererseits scheint es so, als habe
man auf diese Weise den Verlust der Rautenmuster in VII a 1 und 5, die durch
Zickzackmuster ersetzt sind, mildern wollen. Die Muster in IX a 2 und 4 jedoch
scheinen aus diesem Rahmen herauszufallen. Nicht nur stehen die aufsteigen
den Dreiecksmuster dort in einem Umkehrungsbezug zu VII a 2 und 4, nicht nur
handelt es sich in beiden Fallen urn dynamische Dreiecksmuster, sondern auBerdem
bilden sie untereinander nur ein optisches Gleichgewicht. Dabei ist zu beachten, in
welch ausgekliigelter Weise durch die Farbverteilung von Schwarz und Rot bei
IX a 2 ein gegenlaufiger Diagonalzug erreicht wird, der an jenen von IX a 4 an
klingt. Das Auftreten derartiger Dreiecksmuster an dieser Stelle wird man, obwohl
es nicht im Inneren verwurzelt ist, ebenfalls nicht als Sorglosigkeit oder Eigen-
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willigkeit abtun diirfen. Es ist wohl kein Zufall, daf der Diagonalzug beider Drei
ecksmuster auf die Mitte zustrebt, auf jene Nische, in der das bedeutungsvolle
Schachbrettmuster sitzt. Auf die Nachbarschaft dieses ausgesprochenen Hinweises
wird es zuriickzufiihren sein, daf die Dreiecksmuster an dieser Stelle eine dyna
mische Gestalt bekamen, die den Blick darauf hinlenken mullte. Auch hier erwies
sich die Absicht, durch Mosaiken etwas auszudriicken, als stark genug, urn den
Willen zu symmetrischer Komposition zu durchbrechen.

An den Fassadenenden tritt dieser Wille ganzlich zuriick, wie ein einziger Blick
auf die AuBenfronten der Eckpfeiler VI und X lehrt, Weder die schon oben be
handelte Verteilung der dreifarbigen Mosaiken, noch die Anordnung der Muster
in ihrer Abfolge ist von der Mittelachse her zu verstehen oder von ihr abhangig.
In deutlichem Gegensatz zur NW-Fassade fiihren hier die beiden rahmenden
Flachen am Fassadenende ihr Eigenleben, unverbunden mit den kompositorischen
Gedanken des Mittelteils der Fassade, ja durch seinen in sich geschlossenen Cha
rakter voneinander getrennt, und ohne sofort erkennbare Zusamrnenhange mit
einander.

Den AuBenfronten beider Pfeiler ist zunachst gemeinsam, daB das Problem
einerAbfolge von 6 Nischen nicht durch die sinngemafie Verdoppelung der Mittel
nische gelost wurde, also nicht aus der Abfolge von 5 Nischen entwickelt wurde
wie auf der NW-Fassade. Start dessen wird hier eine andere Losung gefunden.
Die 6 Nischen werden aufgelOst in drei aneinandergereihte Perioden von Nischen
paaren, jedes gebildet aus einem Regens mit einem Rauten- oder Zickzackmuster
und einem Rectum mit einem Dreiecksmuster. Zwangslaufig mufste bei diesem
Kompositionsprinzip ein Ende der periodischen Kette mit einem Dreiecksmuster in
einer Ecknische aufhoren. Urn so eigenartiger ist es, daf man unter diesen Um
standen die Fassadenachse auiier Acht und bei Eckpfeiler VI die auBere Ecknische
(VI a 1), bei Eckpfeiler X dagegen die innere Ecknische (X a so 1) mit einem Drei
ecksmuster abschliefsen lie£.

Fur sich betrachtet, wirkt die Aufsenfront des Eckpfeilers VI trotz ihres »offe
nen« linken Endes durchaus geschlossen, was vor allem auf die untereinander
gleichen Rautenmuster zuriickzuftihren ist, die hier ausschlieBlich als Regens ver
wendet wurden. In der doppelreihigen Ausfiihrung mit nur einem Punkt in der
Mitte stellt sich auch das einzige Rautenmuster auf der AuBenfront des Eckpfeilers
X (X a so 6) zu ihnen, und sie aIle entsprechen den Rautenmustern, die auch fiir die
NW-Fassade gewahlt worden sind. Auch aus diesem Grunde erscheint es gerecht
fertigt, sie nicht an die Rautenmuster in VIII a lund 5 anzuschlieisen. Weniger
geschlossen ist der Eindruck der periodischen Kette auf Eckpfeiler X, wei! hier nur
einmal ein Rautenmuster als Regens auftritt, in zwei Fallen dagegen ein Zickzack
muster vertretungsweise diese Funktion iibernimmt. Dies laufl einem selbst sehr
leicht genommenen optischen Gleichgewicht zwischen beiden Fassadenenden zu
wider, steht aber in Einklang mit dem Vorherrschen der Zickzackmuster auf dieser
Fassade und ist ein Zeichen dafiir, wie sehr der statische Charakter beider Muster



134 DIE KOMPOSITIONSANALYSEN

ihre gegenseinge Auswechselbarkeit begunstigte. Dariiber hinaus lassen sich die
Zickzackmuster in X a so 2 und 4 mit ihren fiilIungslosen Zwickeln an das von
VII a 3 anschlieBen.

DaB es iiberhaupt zur Bildung derartiger periodischer Nischenpaare mit Regens
und Rectum kommen konnte, mag, ohne daf damit ein genetischer Zusammen
hang ausgedriickt sein solI, seinen Ursprung gerade in der so andersartigen Kom
positionsauffassung der NW-Fassade haben. Denn solche Paare, die man beliebig
aneinanderreihen konnte, waren an den Eckpfeilern V und I beiderseits der ver
doppelten Mittelnische schon vorgebildet, sowohl mit dem Rauten- wie mit dem
Zickzackmuster als Regens. Naher liegt vielIeicht der Hinweis auf die Nischen
paare, mit denen die NW- und die SO-Innenfront der PfeilerhalIe abschlieBen
(VI i so I, 2; X i so I, 2; Ii nw I, 2; Vi nw I, 2), obgleich dort nur Rautenmuster
als Regens vorkommen, und die einreihige Ausfiihrung nicht iibersehen werden darf.
Woher auch immer der Anstof zu diesem Kompositionsgedanken ausgegangen
sein mag, so ist er doch nicht so iiberraschend und weit hergeholt, wie er zunachst
erscheint (s. Beilage 2, I).

Bei den Dreiecksmustern laBt sich zwischen den AuBenfronten der Pfeiler VI
und X zunachst ein Umkehrungsbezug erkennen; zwei absteigende Dreiecksmuster
in VI a 1 und 3 und ein aufsteigendes in VI a 5 stehen gegeniiber einem absteigen
den Dreiecksmuster in X a so 3 und zwei aufsteigenden in X a so 1 und 5. Wollte
man das im Sinne eines optischen Gleichgewichtes verstehen, so miiBte man aller
dings die Dreiecksmuster von X a so 1 und 3 miteinander vertauschen. An ein
optisches Gleichgewicht kann hier also so wenig gedacht worden sein wie an eine
Symmetrie zur Fassadenachse. Damit entfallen auch die Moglichkeiten, einen
Klammerbezug urn die Mittelachse herzustellen oder, unter Hinzunahme der Drei
ecksmuster auf Pfeiler VII und IX, einen Verschrankungsbezug aufzudecken. Wenn
er beabsichtigt war, ist er nicht klar genug durchgefiihrr worden, und in beiden
Fallen miiBte man die Dreiecksmuster des Mittelpfeilers VIII ausklammern, die
den absteigenden Dreiecksmustern ein Dbergewicht geben.

Zu einem ahnlichen Ergebnis fiihrt auch die Betrachtung dieser Dreiecksmuster
unter dem Gesichtspunkt ihres statischen bzw. dynamischen Charakters. Den drei
dynamischen Mustern in X a so I, 3 und 5 stehen nur ein dynamisches in VI a 5
und zwei statische in VI a 1 und 3 gegeniiber. Nimmt man, wieder unter Ausschluf
der Dreiecksmuster des Mittelpfeilers, diejenigen von VII a 2 und 4 und von IX a 2

und 4 hinzu, so ginge die Verteilung nur dann sinnvoll fiir unser Auge auf, wenn
man VI a 5 in ein statisches Dreiecksmuster emendierte. Damit gewonne man eine
linke, nur mit statischen Dreiecksmustern besetzte Passadenhalfle und eine rechte,
die ausschlieBlich dynamischen Dreiecksmustern vorbehalten ist. Vor der dazu
unumganglichen Emendation ist allerdings zu warnen. Denn ein identisches dy
namisches Dreiecksmuster sitzt in X a so 5, und beide haben so feste Stiitzen in den
Dreiecksmustern von I a 2 und V a nw 5 auf der NW-Fassade und von VI i so I,

X i so I, I i nw 1 und V i nw 1 im Innenraum, daf das Auftreten des dynamischen
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Dreiecksmusters an dieser Stelle wohl begriindet ist. So stellt sich heraus, daB auch
das Kompositionsprinzip, eine Fassade in zwei gleichwertige Halflen zu gliedern,
wie es im Innenraum unverkennbar zutagetritt, hier nicht gewollt oder zumindest
nicht klar ausgedriickt ist. Vielleicht ist es fiir die Arbeitsweise der Mosaikplaner
auf dieser Fassade bezeichnend, daf nicht nur keines der Kompositionsprinzipien
der NW-Fassade hier in vollem Umfang wieder angewandt worden ist, sondern
daB auch keiner der eigens hierfiir entwickelten Gedanken vollig durchgefiihrt
wurde. Zugleich beleuchtet es die Lage des modernen Betrachters angesichts dieses
Kunstwerks, indem einerseits Kompositionsgedanken und sogar deutliche Hin
weiBe faBbar erscheinen, andererseits sich vieles, wenn nicht gar das Meiste, dem
Verstandnis entzieht. Dann mag es einer schon von den Mosaikplanern gewollten,
heute noch wirksamen Absicht entspringen, daB uns die nach auBen, dem Profanen
zu, gerichtete NW-Fassade so viel leichter verstandlich wird als die nach innen,
den Heiligtiimern zugekehrte So-Fassade.

Deswegen eriibrigt sich auch ein Durchmustern der mannigfachen Umkehrungs
beziige, die zwischen den Dreiecksmustern auf den AuBenfronten der Eckpfeiler VI
und X bestehen. Es geniigt der Hinweis darauf, daf die jeweils rechten Nischen
paare am Ende identisch sind, und es sei daran erinnert, daf VI a 5 und 6 auch
nachdem Erweiterungsbau des »GroBen Badehauses« noch sichtbar blieben. Ferner
durfle fiir die Wahl des Dreiecksmusters in X a so 1 vielleicht ein Bezug auf IX a 2

bestimmend gewesen sein, wenn sich dessen Bedeutung auch nicht erkennen laBt.
Fur die gewif beabsichtigte Haufung dynamischer Dreiecksmuster auf der rechten
Fassadenhalfle ist eine Erklarung moglicherweise in der Nachbarschaft des»Tern
pels C« zu suchen.

Die Dreiecksmuster allein bilden auf dieser Fassade etwas, das man mit der
Wellenbewegung der Muster auf der NW-Fassade vergleichen konnte, und sie auch
stellen die Verbindung zwischen dem Mittelteil und den Eckpartien der Fassade
her. Ihr Strom durchpulst von der Mitte aus gleichmafsig die gesamte Ansichts
flache bis zu den Enden hin. Ihr Rhythmus stellt sich folgendermaBen dar:

! , , , , , , , , , , ,

Yom Schluf der Analyse her ist es auch angangig, die beiden Enden der So
Fassade, unbeschadet aller aufgezeigten Unterschiede, als eine weit angelegte
Klammer aufzufassen, die die gesamte Mittelpartie von drei Pfeilerfronten um
spannt. Es mochte ihre rahmende Wirkung erhohen, daf ihnen eine eigene Mitte
fehlt. Umgekehrt mochte ihr gleichforrniger, einem eigenen Rhythmus folgender
Flachencharakter dazu beitragen, daB sich aus ihnen der Mittelteil der Fassade als
derwichtigste und aufschluBreichste heraushob. In diesem weit gefaBten Sinne darf
man dann auch diese Fassade als symmetrisch komponiert bezeichnen und sie der

NW-Fassade zur Seite stellen.
Zusammenfassend laBt sich folgendes festhalten: Die SO-Fassade ist gegliedert

in einen Mittelteil und beiderseits rahmende Flachen. 1m Mittelteil allein wird das
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Prinzip der symmetrischen Komposition und des Klammerbezuges so wirksam wie
auf der NW-Fassade, kann jedoch aus besonderen Griinden durchbrochen werden.
Einen Klammerbezug stellen auch, mit Einschrankung, die Fassadenenden urn die
Mittelachse dar. Auf Verschrankungsbeziige, wie sie von der NW-Fassade her be
kannt sind, ist hier verzichtet. Dafiir zeichnet sich in Ansatzen der Kompositions
gedanke ab, die Fassade in zwei gleichwertige Halflen aufzugliedern, der im
Innenraum zu voller Entfaltung kommt, Neu ist ebenfalls das Kompositions
prinzip, die Abfolge von 6 Nischen mit einer periodischen Kette von Nischen
paaren zu besetzen, das im Keirn schon anderweitig vorgebildet war. Da es ohne
Bezug auf die Mittelachse der Fassade angewandt worden ist, darf man mit
einer wortlichen Dbertragung von einem Fassadenende auf das andere rechnen.
.i\hnlich fest wie auf der NW-Fassade sind auch hier die Mosaikmuster im Inneren
des Bauwerks verwurzelt. ]edoch geht darin die SO-Fassade bei den Zickzack
mustern, dem Hinweis des Schachbrettmusters und der Motivierung dynamischer
Dreiecksmuster weit iiber das MaB hinaus, das die NW-Fassade einhalt, Nicht
weniger gliicklich als auf der NW-Fassade ist auch hier das Verhaltnis zwischen
der Einzelkomposition jeder Pfeilerfront und der Gesamtkomposition der Fassade.
Zu den auffallenden Besonderheiten sind die dreifarbigen Mosaiken, das Vorherr
schen der Zickzackmuster und die Haufung dynamischer Dreiecksmuster zu rechnen.

Im Vergleich mit der NW-Fassade macht die SO-Fassade den Eindruck, als sei
hier eine andere Hand am Werk gewesen. Obwohl sich eine solche Vermutung nicht
sichern laBt, wird sie durch die beobachteten Unterschiede in der Kompositions
auffassung nahegelegt. Damit werden neue und fiir das Zustandekommen des
Mosaikschmucks der pfeilerhalle nicht unerhebliche Probleme aufgeworfen. Hat
es einen Gesamtentwurf gegeben, der in sich von vornherein die Wiinsche und An
gaben der Auftraggeber wie die verschiedenen Kompositionsideen der beteiligten
Kiinstler vereinigte? Oder gab es einen Gesamtentwurf, in dem lediglich gewisse,
die Einheitlichkeit des Ganzen sichernde Richtlinien festgelegt waren, wahrend die
Ausfiihrung im Einzelnen in verschiedenen Handen lag und der kiinstlerischen Be
gabung des Einzelnen anvertraut war? Wenn hier Raum zu schopferischer Freiheit
gegeben war, ist es erstaunlich, wie gleichartig im Grunde der Geist war, der aIle
beteiligten Kiinstler beseelte. Wie lange vor der Errichtung des Bauwerkes wurden
schon die Plane fiir den Mosaikschmuck beraten, so daB die verschiedenen Auf
fassungen kompositorischer Art aufeinander abgestimmt und Anregungen des
einen Kiinstlers vom anderen aufgegriffen werden konnten?

Diese Fragen betreffen auch die vier Supraporten-Spiegel, deren urspriinglicher
Platz auf dieser Fassade ihrer Dreifarbigkeit wegen zu erschliefsen ist. 1mVerlaufe
der bisherigen Untersuchungen war schon verschiedentlich auf die vier Fragmente
IX, XII, XXV und XXVI hinzuweisen, in denen ihre Reste sich erhalten haben.
Da es sich urn zwei Felder mit Rautenmustern und urn zwei Felder mit Zickzack
mustern handelt, ist auch von dieser Seite her ihr Platz auf der SO-Fassade wahr
scheinlich zu machen. ]edoch stoBt man auf unvorhergesehene Schwierigkeiten,
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wenn man sich die Anordnung iiber den 4 Tiiren klar machen will. In groBen
Ziigen stehen zwei Moglichkeiten offen. Geht man davon aus, daB die Zickzack
muster iiberwiegend auf der nordostlichen Fassaden-Halfle auftreten, die Rauten
muster umgekehrt vorwiegend auf der siidwestlichen Halite, und sieht man von
einem moglichen Verschrankungsbezug ab, so wird eine Anordnung wahrscheinlich,
nach der die beiden Zickzackfelder iiber den Tiiren E und F, die beiden Rauten
felder iiber den Tiiren G und H gesessen haben konnten. Diese Anordnung harte
eine Stiitze in den Verhaltnissen des Innenraumes, wo ebenfalls die Rautenmuster,
im Verein mit den aufsteigenden Dreiecksmustern, in der siidwestlichen Halfle
vorherrschen, wahrend die Zickzackmuster, zusammen mit den Schachbrett- und
Rechteckmustern, der nordostlichen Halfle ihr Geprage geben. Fraglich bleibt bei
dieser Anordnung, ob man die beiden groBfliichigen Muster iiber die beiden iiuBe
ren Tiiren E bzw. H setzt, was zu der Nachbarschaft der breiteren Eckpfeiler
fronten stimmen wiirde, oder ob man sie umgekehrt iiber den beiden Mitteltiiren
F bzw. G zusammenriickt. Entscheidet man sich andererseits fiir einen Verschran
kungsbezug, wie er ebenfalls, wenn auch nur schwach, aus den Kompositionsver
haltnissen der SO-Fassade zutage tritt, im Innenraum jedoch mehrfach zu
beobachten ist, so wird man die Rautenfelder auf die Zickzackmuster-Halfle iiber
die Tiiren E und F, die Zickzackfelder auf die Rautenmuster-Halfle iiber die Tiiren
G und H setzen wollen. Auch bei dieser Losung bleibt die Frage bestehen, ob die
groflflachigenMuster iiber den beiden iiuBeren oder iiber den beiden inneren Tiiren
gesessen haben. Beide Losungen wiirden die Zweiteilung des Innenraumes nach
auBen hin deutlicher in Erscheinung treten lassen, als es aus den Nischenmosaiken
allein abzulesen ist29•

c) Die NO-Fassade (s. AufriBzeichnung Tafcl z a)

Die Analyse der NO-Fassade wird die gleichen Fragen noch eindringlicher
machen. Wie die NW-Fassade ist auch sie einheitlich in schwarz-weiBen Mosaiken
gehalten und erhalt dadurch einen niichternen und strengen Charakter. Von der
Gegeniiberstellung der NW-Fassade mit der SO-Fassade ausgehend, ist die Ver
mutung erlaubt, daB die NO-Fassade nicht einem der Heiligtiimer von E-Anna
zugekehrt war. Eine Entscheidung in dieser Frage wird jedoch erst zu erreichen
sein, wenn Sinn und Zweck des Gebaudes der Schicht IVa geklart sind, das sich in
den Winkel zwischen»Tempel C« und pfeilerhalle einschiebt. Es steht mit dem
Tempel in unmittelbarer Verbindung, ist dagegen von der Pfeilerhalle durch einen
sdimalen Durchgang getrennt und reich! nach Nordwest iiber sie hinaus.

Ais kiirzeste der Fassaden wiederholt sie im Kleinen den architektonischen Auf
bau der beiden groBen mit den breiteren, je 6 Nischen umfassenden Ansichtsseiten

29 Vgl, meinen genannten Aufsatz in der Festschrift fiir A. Falkenstein (1967) 26 f.
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der Pfeiler X und V an den Enden und der 5-Nischen-Front des pfeilers XII in der
Mitte. Den durch die Tiiren C und D gehildeten Zasuren kommt hier eine Bedeu
tung zu, die derjenigen der Tiiren H und E auf der SO-Fassade entspricht. Auch
hier eignete sich die Gesamtzahl der Nischen, 6+5+6, gut fur eine symmetrische
Komposition, da sie sich ohne weiteres in die Ahfolge von 6+2+1+2+6 Nischen ver
wandeln lieB. Trotz der hesonderen Schwierigkeiten, auf die die Kompositions
analyse dieser Fassade stoBt, ist es kein Zweifel, daB die Mittelnische XII a 3 als
solche verstanden worden ist, Jedoch beschrankt sich das symmetrische Verhaltnis
der Mosaiken zur Mittelachse nur auf den Mittelteil, ist also ahnlidi hegrenzt wie
auf der 50-Fassade. Dazu kommen im Einzelnen so viele Unregelmafligkeiten, die
jedem hisher heohachteten Kanon der Musteranordnung widersprechen, daB eine
eingehende Betrachtung unerlafslidi ist. Ein Vergleich mit der 5W-Fassade, die die
gleichen architektonischen Bedingungen gehoten harte, scheidet aus, weil diese Fas
sade offenhar als schon zum »GroBen Badehaus« gehorige Innenwand aufgefaBt
und nicht mehr mit einer Nischengliederung versehen worden ist. Eine solche Ge
geniiberstellung harte, bestatigend oder widerlegend, wesentlich zum Verstandnis
der hier angewandten Kompositionsgedanken heigetragen, die nun ohne diese
Hilfe erschlossen werden miissen,

Die Mittelnische wird von einem einreihigen Dreiecksmuster mit unterlegter
Zickzackstruktur eingenommen. In dieser zweifarhigen Ausfiihrung hat es am
ganzen Bau nicht seinesgleichen, die nachsten und einzigen Parallelen, jedoch in
doppelreihiger und dreifarhiger Ausfiihrung, finden sich auf den Durchgangsfron
ten der Tiiren J und K in II r 2 hzw. IV I 2. Fur den Platz in einer Mittelnische
diirfle hier der Zickzackcharakter des Musters ausschlaggehend gewesen sein, der
es stahilisiert. Das links in XII a 2 anschlieBende Zickzackmuster und das rechts in
XII a 4 folgende Sparrenmuster hahen mit dem Dreiecksmuster die einreihige Aus
fiihrung gemeinsam. Damit hildet sich eine Mittelgruppe von einreihigen Mosaiken
heraus, die, enger zusammengeriickt, einen Kompositionsgedanken von der 50
Fassade aufgreift. Jedoch sind diese heiden Muster an ihren Platzen ganz unge
wohnlich, Jedes von ihnen ware berechtigt, in einer Mittelnische zu sitzen, jedes
ist in eine Begleitnische ausgewichen, offenhar vor dem Ohergewicht des einzig
artigen Mittelmusters. Dessen Eindringen loste eine Kette von Folgen aus, denn
dadurch wurden die Dreiecksmuster aus ihren Stammplatzen in den Begleitnischen
verdrangt und nahmen die Ecknischen ein, und die dort eigentlich heheimateten
Rautenmuster fielen ganz weg. Urn dem derart gesprengten Rahmen einer 5
Nischenfront mehr Festigkeit zu verleihen, wird man fur die Dreiecksmuster sta
tische Form und ahsteigende Richtung gewahlt hahen; es sind die einzigen ahstei
genden Dreiecksmuster auf dieser Fassade. Zu dem darin liegenden Klammerhezug
urn die Mittelachse kommt der Umkehrungshezug auf das Dreiecksmuster in XII
a 3. Auf diese Weise wurde eine nur aus Ungewohnlichkeiten hestehende und in
ihrer raumlidien Enge formlich vihrierende Mittelpartie geschaffen, die allein in
dem Klammerhezug von anderen Fassaden her vertraute Kompositionsgedanken
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enthalt. Sie mochte damit stark genug sein, urn trotz ihrer geringen Ausdehnung
diebeiden Enden der Fassaden voneinander zu trennen, unterstiitzt von den Tiiren
C und D, und erfiillt damit die Aufgabe wie der Mittelteil der SO-Fassade. Um
gekehrt mogen gerade die flankierenden Fassadenenden mit ihren andersartigen
und unterschiedlichen Kompositionsauffassungen der explosiven Gewalt der Mitte
entgegengewirkt haben.

Wie auf der SO-Fassade stehen sie aufierhalb eines symmetrischen Bezuges auf
dieMittelachse. Leicht laBt sich die AuBenfront des linken Eckpfeilers X begreifen.
Sie ist durch die auf der SO-Fassade entwickelte Kette von periodenbildenden
Nischenpaaren besetzt, wobei fur das Regens nur Rautenmuster und nur jene mit
einem Mittelpunkt, fur das Rectum nur aufsteigende und statische Dreiecksmuster
verwandt wurden. Das erinnert in seiner Einheitlichkeit an die Aufienfront des
Eckpfeilers VI, und man wird darin eine wortliche Dbertragung von dem linken
Ende der einen auf das linke Ende der anderen Fassade erkennen diirfen, bei der
nur das dynamische Dreiecksmuster in der 5. Nische durch ein statisches ersetzt
wurde. Sie ist deshalb so auffallig, weiI eine Anlehnung an die unmittelbar be
nachbarte siidostliche Auiienfront des Eckpfeilers X naher gelegen hatte. Wenn
dort die Nachbarschaft des»Tempels C« etwas mit der Ballung der dynamischen
Dreiecksmuster zu tun hatte, ist es merkwiirdig, daB hier gerade die anderen be
vorzugt wurden.

Schwerzu durchschauen sind die Kompositionsgedanken, die hinter der Muster
anordnung auf der Aufsenfront des Eckpfeilers V stehen. Bei dem Versuch, von
dem Rautenmuster in V a no 3 ausgehend, eine symmetrisch aufgebaute Gruppe
mit beiderseits anschlieBenden Zickzackmustern und darauf folgenden Dreiecks
musternherauszulosen, wiirde das Sanduhrmuster in V a no 5 nicht storen, aber es
bliebe das Rautenmuster in V a no 6 (s. unter Sondermuster S. 87 f.) unberiick
siditigt, Aulierdem ist es unwahrscheinlich, daf man eine unter Anlehnung an die
Mittelpartie nicht zu denkende und problematische Nischengruppe nur einseitig
am rechten Fassadenende wiederholt harte. Eine Teilung der 6 Nischen in zwei
gleichwertige Gruppen zu je 3 Nischen scheitert daran, daf man dazu das Zick
zackmuster in V a no 2 und das Dreiecksmuster in V a no 1 miteinander auswech
seln miilite, und daB gerade eine solche Aufgliederung am ganzen Bau bewulst ver
mieden worden ist,

Mit dem bisher Erarbeiteten laBt sich am ehesten das Nischenpaar V a no 1 und
2 verstehen. Gerade dadurch, daB das dynamische und aufsteigende Dreiecksmuster
in einer Ecknische sitzt, wird man an die Nischenpaare X a so 1 und 2 oder X a
so 3 und 4 erinnert, wenn man iiber die Unterschiede in der Farbgebung, in der
Behandlung der Zwickelfullungen bei den Zickzackmustern und iiber die Umkeh
rungsbeziige der Dreiecksmuster hinwegsieht. Das macht den Eindruck, als habe
man mit dem Anfang eines rechten Fassadenendes nach der Art der SO-Fassade
begonnen. Dieses Nischenpaar laBt sich aber auch von der NW-Fassade her moti
vieren unter dem Hinweis auf V a nw 5 und 6 am gleichen Pfeiler, wobei nur der
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Umkehrungsbezug in den Dreiecksmustern zu beriicksichtigen ware. Auf die NW
Fassade verweist auch das Sanduhrmuster in Va no 5 zuriick, und so wird man in
V a no 5 und 6 ein Nischenpaar der Art von III a 4 und 5 sehen diirfen. Ob das
Rautenmuster in V a no 6 nur einen Mittelpunkt hatte wie aIle Rautenmuster auf
der NW-Fassade, oder vier Mittelpunkte wie das in V a no 3 auf der gleichen
Pfeilerfront, laBt der Erhaltungszustand des Mosaiks nicht mehr erkennen. Wahr
scheinlicher ist es, daB zwei gleichartige Rautenmuster an ein und derselben pfeiler
front auftraten. Es bleibt damit in der Mitte ein Nischenpaar iibrig, das mit einem
Rautenmuster und einem Zickzackmuster besetzt ist, also mit jenen Mustern, die
auf Grund ihres statischen Charakters das iiblicherweise dort sitzende Sparren
muster vertreten konnen. Gerade auf der NW-Fassade laBt sich fur beide Muster
diese Erscheinung beobachten. Der Grund dafiir, daB man nicht zweimal das
gleiche Muster nebeneinander setzte, mag darin liegen, daB beide Muster schon
einmal auf dieser Pfeilerfront vorkamen und daB ein Zickzackmuster in V a no 3
die Komposition aus dem Gleichgewicht gebracht hatte. So wird man die
schwierigen Verhaltnisse des rechten Fassadenendes dahingehend auffassen
diirfen, daB hier das Kompositionsprinzip der verdoppelten Mittelnische mit
seitlich angeschlossenen Nischenpaaren eingewirkt hat, das fur die NW-Fassade
entwickelt wurde. Damit stellt sich die NO-Fassade als eine wiederum ganz
eigenen Gesetzen folgende Komposition dar, in der die Summe aus den Ge
danken der beiden anderen Fassaden gezogen wird, ohne daB damit eine chro
nologische Entwicklung angedeutet sein sollte. Die Symmetrie- und Klammer
beziige der NW- wie der SO-Fassade sind auf den schmalen Mittelteil zusam
mengezogen; Verschrankungsbeziige bestehen nicht. In der Farbgebung wie in
dem statischen Gesicht mit ganz sparsamen dynamischen Akzenten driickt sich
eine Verwandtschaft zur NW-Fassade aus, die durch die Verwandtschaft zur SO
Fassade in der Aufgliederung nach einem Mittelteil und zwei rahmenden Seiten
stiicken im Gleichgewicht gehalten wird. In den Fassadenenden greifen die Eck
kompositionen von der So- wie von der NW-Fassade her auf die NO-Fassade
iiber. Damit verliert die Frage nach einem symmetrischen Verhaltnis der Seiten
stiicke zur Mittelachse oder nach einem optischen Gleichgewicht ihren Sinn. Fiir
die Frage der Verwurzelung der Mosaikmuster im Innern des Bauwerks liegt die
Antwort in dem Hinweis auf die Beziige zu den beiden anderen Fassaden be
schlossen, jedenfalls fur die Eckpartien; fur den ungewohnlichen Mittelteil kann
erst die Kompositionsanalyse der Turgewande (s. S. 151 ff.) Aufschliisse bringen.
Es sieht so aus, als sei allein auf dieser Fassade die Einzelkomposition der pfeiler
fronten aussch1aggebender gewesen als die Gesamtkomposition der Fassade. Das
wird dann verstandlich, wenn man in den Eckpartien Hinweise sehen darf auf die
jeweils urn die Ecke ansch1ieBenden Fassaden.

Ob man in dieser Komposition eine dritte Hand vermuten darf, oder ob min
destens die Seitenteile noch zu dem Bereich des ausfiihrenden Kiinstlers der 50
bzw. der NW-Fassade gehorten, laBt sich nicht mit Sicherheit entscheiden.
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2. DER INNENRAUM DER PFEILERHALLE

a) Die NW- und So- I nnenf ron t (s. AufriBzeichnungen Tafel 2 b, 3a)

Die nordwestliche und siidostliche Ansichtsseite des Innenraumes kann man fiir
die Kompositionsanalyse zusammen betrachten, weil sie als sich entsprechende,
wenngleich nicht exakt symmetrische Gegenstiicke im Verhaltnis zur Langsachse
des Bauwerks aufeinander bezogen sind. Es geniigt daher, nur auf die Kom
positionsprinzipien der NW-Innenfront einzugehen und die jeweiligen Abwei
chungen auf der gegeniiberliegnden SO-Innenfront anzumerken.

BeidenInnenfronten ist gemeinsam, daB ihre Mosaiken das gleiche grobe Raster
aufweisen wie die der Fassaden, und daB darunter dreifarbige Mosaiken sind.
Auch vom Architektonischen her gesehen bestehen fiir beide die gleichen Be
dingungen. Dem Aufbau der NW-Innenfront aus den je 5 Nischen umfassenden
inneren Ansichtsseiten der pfeiler II, III und IV und den kurzen Seitenstiicken
der Eckpfeiler I und V entspricht spiegelbildlich der Aufbau der So-Innenfront.
Daraus ergibt sich eine Nischenabfolge von jeweils 2 + 5 + 5 + 5 + 2 (= 19) Nischen,
die sich unmittelbar zu symmetrischen Gliederungen in 2 + 5+ 2 + I + 2 + 5 + 2

Nischen oder in zwei gleichartige Gruppen von je 9 Nischen zu beiden Seiten der
Mittelnische anbieten: (2 + 2 + I + 2 + 2) + I + (2 + 2 + I + 2 + 2).

Die Nische III i 3 ist, wie ihr Gegeniiber in VIlli 3, als Mittelnische begriffen
und mit einem Rautenmuster besetzt worden, eine Ungewohnlidikeit, die bis
auf die NW-Fassade durchdringt. Symmetrisch dazu bilden die Rautenmuster
in III i I und 5 einen Klammerbezug, dem der Umstand, daf einheitlich Rauten
muster mit 4 Punkten in der Mitte verwendet wurden, erhohte Festigkeit gibt. Ein
symmetrischer Klammerbezug liegt auch gegeniiber in VIII i lund 5 vor, obwohl
beide Rautenmuster nur ein optisches Gleichgewicht miteinander bilden, daVIII i 5
vier Punkte, VIII i I aber nur einen Punkt in der Mitte tragt, Daraus folgt im
Verhaltnis zur Langsachse eine spiegelbildliche Entsprechung zwischen III i 5 und
VIII i 5, aber nur ein optisches Gleichgewicht zwischen III i lund seinem Gegen
iiber. Symmetrisch zur Mittelachse des pfeilers II besetzen Rautenmuster mit vier
Punkten in der Mitte die Ecknischen II i lund 5, in Schwarz-WeiB-Rot, denen
spiegelbildlich diejenigen auf pfeiler VII entsprechen. Dagegen fehlen sie auf
PfeilerIV und gegeniiber auf Pfeiler IX, ein erstes Anzeichen dafiir, daB die Kom
position dieser Fronten eigene Wege geht. Eine grofse zusammenfassende Klammer
urn die Mittelachse bilden die Rautenmuster in I i nw 2 und V i nw 2, beide in
Schwarz-WeiB gehalten und einreihig ausgefiihrt. Jedoch bilden sie nur ein
optisches Gegengewicht dadurch, daB das eine keinen Punkt, das andere dagegen
4 Punkte in der Mitte hat. Hier ist die spiegelbildliche Entsprechung zu VI i so 2

bzw. X i so 2 im Verhaltnis zur Langsachse wichtiger gewesen als der symmetrische
Bezug auf die Mittelachse der Innenfronten. Es stellt sich ein Obergewicht der
Rautenmuster auf der linken Fassadenhalfle heraus, das vielleicht die Haufung
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der Rautenmuster auf dem linken Ende der SO-Fassade erklart, wenn man sie
auch eher auf der AuBenfront des pfeilers VII erwarten wiirde. Diesem Dberge
wicht tragt die Anordnung der Supraporten-Spiegel mit Rautenmustern iiber den
Tiiren G und H Rechnung.

An die Stelle der Rautenmuster treten in IV i I und 5, und spiegelbildlich dazu
in IX i lund 5, Zickzackmuster, symmetrisch zur Mittelachse des pfeilers IV in
der Anordnung, aber in der Behandlung der Zwickelfiillungen, hier ein Punkt,
dort drei Punkte, nur ein optisches Gleichgewicht bildend. Die Gegenstiicke auf
pfeiler IX sind dagegen auch in den Zwickelfiillungen gleich behandelt, so daB die
vier Zickzackmuster in umgekehrter Verteilung das gleiche Verhaltnis zeigen wie
die Rautenmuster der pfeiler III und VIII. Das Dbergewicht der Zickzackmuster
auf der rechten Halfte der Innenfronten dringt bis auf die SO-Fassade durch und
kommt vor allem an ihrem rechten Ende zum Ausdruck. Es hat den Ausschlag
gegeben fiir die Anordnung der Supraporten-Spiegel mit Zickzackmustern iiber
den Tiiren E und F.

In der Anordnung symmetrisch zur Mittelachse treten die Sparrenmuster
in II i 3 und IV i 3 als Klammerbezug auf. Jedoch bilden sie untereinander
nur ein optisches Gleichgewicht, indem das eine doppelreihig und in Schwarz
WeiB, das andere einreihig und in Schwarz-WeiB-Rot ausgefiihrt ist. Da eine
spiegelbildliche Entsprechung zu den Sparrenmustern VII i 3 bzw. IX i 3 besteht,
ist auch hier der symmetrische Bezug auf die Langsadise des Innenraums bevor
zugt worden.

Zur Mittel- wie zur Langsadise symmetrisch verhalten sich die mittleren
Dreiecksmuster der vier Nischen III i 2 und 4 und VIII i 2 und 4, aIle aufsteigend,
statisch, dreifarbig und mit unterlegter Sparrenmusterstruktur, durch die das
Fehlen des Sparrenmusters in der Mittelnische zugleich angedeutet und weniger
fiihlbar gemacht wird. Dariiberhinaus besteht eine Verbindung mit den Dreiecks
mustern in VIII a 2 und 4, deren Unmittelbarkeit nur durch die Umkehrung von
aufsteigend zu absteigend beeintrachtigt ist, Mit gleicher Strenge ist bei der
Komposition der vier Dreiecksmuster in IIi 2 und 4 und in VII i 2 und 4 verfahren
worden, die ebenfalls dreifarbig, aufsteigend und statisch sind, mit unterlegter
Rautenstruktur. Dem Befund bei den Rautenmustern entspricht es, daB die Drei
ecksmuster in den Begleitnischen der Pfeiler IV bzw. IX fehlen. Mit ihrem Auf
treten an den Enden der Innenfront, sogar in den Ecknischen I i nw I und V i nw I,

bilden sie noch einmal eine weit gespannte Klammer urn die Mittelachse. Beide
dynamisch, beide wie die benachbarten Rautenmuster nur einreihig ausgefiihrt,
entsprechen sie sich wie diese doch nur im Sinne eines optischen Gleichgewichts, da
das linke dreifarbig und aufsteigend ist und aus der Ecke wegstrebt, wahrend das
redite zweifarbig und absteigend ist und auf die Ecke zustrebt, Ein Blick auf die
spiegelbildlich entsprechenden Dreiecksmuster in VI i so I und X i so I verrat, daf
hier wiederum der Bezug auf die Langsachse des Innenraumes den Ausschlag gab.
Auf die Zusamrnenhange zwischen den Regens-Rectum-Paaren an den Enden der
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Innenfronten und der periodischen Kettenbildung daraus ist schon bei der Behand
lungder SO-Fassade eingegangen.

Die kompositorische Bedeutung dieser Eckklammer ist zu erkennen, wenn man
sich das einseitige Auftreten der Schachbrett- bzw. Rechteckmuster in den Begleit
nischen der Pfeiler IV und IX vergegenwartigt. Obwohl alle vier Nischenmosaiken
alsGegenstiicke gedacht sind, weisen sie Unterschiede auf, aus denen ein optisches
Gleichgewicht hervorgeht. Die Muster in IV i 2 und 4 entsprechen sich in der
gleichen Hohe von 4 Stiftlagen, unterscheiden sich jedoch in der Musterbasis, die
links 8 Stiftbreiten, rechts nur 6 Stiftbreiten umfaBt. Die Gegenstiicke in IX i 2 und
4, untereinander symmetrisch mit einer Musterbasis von je 8 und einer Hohe von
je 3 Stiftlagen, stellen sich als einheitliches Paar dem gegeniiber. Das Schachbrett
muster, das in IX a 3 bis auf die SO-Fassade durchdringt, laBt in seiner Hohe von
3 Stiftlagen und in seiner Basis von 6 Stiftbreiten Ziige beider Nischenpaare
anklingen.

Der Aufbau der beiden langen Innenfronten der pfeilerhalle laBt sich zusam
menfassend unter verschiedenen Gesichtspunkten verstehen: Einmal kann man ihn
auffassen als die Gliederung in eine Mittelgruppe von 3 Pfeilerfronten mit an
schlieBenden kurzen rahmenden Seitenstiicken, in der Art der SO-Fassade. Damit
wiirde das sowohl von der SO- wie von der NW-Fassade her vertraute Kompo
sitionsprinzip der symmetrischen Klammerbeziige in den Vordergrund geriickt,
undder Mittelachse das Vorrecht vor der Langsachse eingeraumt:

,! * '" 11" * I'

Andererseits kann man die Komposition auch so sehen, als seien vom Mittel
pfeiler aus groBe, die flankierenden Pfeiler iiberspringende Bogen zu den Ecken
gespannt, in deren Zwischenraumen sich die Unregelmaliigkeiten abspielten, und
aus ihnen moglicherweise einen Hinweis auf die beiden Tiirpaare lund J bzw. K
und L ableiten und ebenso fiir die Tiirpaare E und F bzw. G und H:

I I " " , , I

Darnit zeichnet sich die dritte Auffassungsmoglichkeit ab, namlich die Auf
gliederung der Innenfronten in zwei gleichwertige Halflen, unter Ausklammerung
der Mittelnische, wie sie verschleiert schon auf der SO-Fassade zu beobachten war.
Jede von diesen Halflen harte in dem Sparrenmuster ihre eigene Mitte und damit
ihre eigenen symmetrischen Klammerbeziige und jede wiirde beiderseits mit einem
Regens-Rectum-Paar schlieBen.

, I '" * '" , " (') " I
I'

Fur diese Auffassung sprechen aIle FaIle, in denen die Langsachse des Innen
raumes fiir die Komposition wichtiger war als die Mittelachse der Innenfronten.
Sie stiitzt sich Ferner auf die festgestellten Unterschiede. In der link en Halfle herr
schen die Rautenmuster vor, dort begegnen die doppelreihigen und nur zwei-
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farbigen Sparrenmuster, dort die Dreiecksmuster mit unterlegter Rautenstruktur,
dort haben die einreihigen Rautenmuster keinen Mittelpunkt und die dynamischen
aufsteigenden Dreiecksmuster den Zug aus der Ecke weg. In der rechten Halfle
kommen die Zickzackmuster und die Schachbrettmuster zu Wort, dort sitzen die
dreifarbigen einreihigen Sparrenmuster, weisen die einreihigen Rautenmuster vier
Punkte in der Mitte auf und strebt der Diagonalzug der absteigenden Dreiecks
muster von der Ecke fort. Wahrend sichdiese Zweiteilung des Innenraumes auf der
NW-Fassade nicht ablesen laBt, sind ihre Wirkungen auf der SO-Fassade fiihlbar,

Die Art und Weise, wie die aufgezeigten drei Kompositionsprinzipien inein
ander verwoben sind, ohne sich gegenseitig zu verunklaren, bringt gegeniiber den
Verhaltnissen auf den Aufsenfassaden eine kunstvolle Steigerung fiir den Innen
raum, die Bewunderung verdient. In ihr ist zugleich alles enthalten, was iiber das
Gleichgewicht zwischen der Einzelkomposition der pfeiler und der Gesamtkom
position gesagt werden kann.

b) Die Siidwestliche Innenfront (s.Aufrilszeichnung Tafel j b)

Fur die Beurteilung der Komposition der Schmalfronten oder Stirnseiten des
Innenraumes ist von der unzerstorten SW-Innenfront auszugehen. Von Interesse
ist dabei vor allem die Frage, ob sich die Zweiteilung des Innenraumes bestatigt.
Mit den anschliefsendenLangseiten hat sie die Mosaiken aus grobem Raster gemein
sam, die auch in den Nischen der gegenuberliegenden NO-Innenfront sitzen.

Der architektonische Rahmen war mit der Mittelfront des pfeilers XI und den
Ecknischen der pfeiler VI und I abgesteckt, zwischen denen sich die Tiiren A und
B offneren, und wiederholt damit in kleinstem Maflstab die Gegebenheiten sowohl
der langen Innenfronten wie der Fassaden. Dbersichtlichere und giinstigere Bedin
gungen fiir eine symmetrische Komposition boten sich am ganzen Bauwerk nur
noch an den Durchgangsfronten der Pfeiler. Sie sind durch die Gliederung der
Nischenabfolge in I + 5+ I (=7) oder in I + 2 + I + 2 + I Nischen voll genutzt worden.

Die Mittelachse der Schmalfront, durch die zugleich die Langsadise des Innen
raumes verlaufl, ist durch ein Schachbrettmuster betont. Der ungewohnliche Platz
in einer Mittelnische finder seine Begriindung durch die Schachbrettmuster am
gleichen pfeiler in XI I 2 und XI r 2, mit einer Basis von 8 Stiftbreiten und
einer Hohe von 4 Stiftlagen bestehen Beziehungen zu dem Schachbrettmuster in
IV i 2. Es ist zugleich das einzige Mosaik in doppelreihiger Ausfiihrung auf dieser
Innenfront.

In XI i 2 und 4 sitzen in Schwarz-WeiB gehaltene, einreihige dynamische und
aufsteigende Dreiecksmuster, deren Diagonalzug exakt symmetrisch von der Mitte
weg zu den Ecken hinstrebt. In der Mitte der Schmalseite schliefst sich also eine
Gruppe von drei schwarz-weiflen Mosaiken zusammen. Darauf folgen beiderseits
in den Ecknischen XI i I und 5 einreihige, dreifarbige, durch das Fehlen eines
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Mittelpunktes wiederum exakt symmetrische Rautenmuster. Ebenfalls exakt sym
metrisch entsprechen sich die einreihig ausgefiihrten dreifarbigen absteigenden
Sparrenmuster in den Nischen VI i sw 1 und I i sw 1. Auffallig ist nur ihr Platz
in einer Ecknische, der weiter unten seine Erklarung find en wird.

Die Komposition dieser Innenfront gibt sich damit als eine enge Folge von
konzentrischen Klarnmerbeziigen urn die Mittelachse zu erkennen und zeigt eine
bisher noch nicht beobachtete Reinheit der Symmetrie. Auch darin wird man eine
Steigerung gegeniiber den Fassaden sehen diirfen,

c) Die N o r d o s t l i ch e I nnenf ron t (s, AufriBzeichnung Tafel 3 c)

Fur die Wiederherstellung der zerstorten Innenfront des Pfeilers XII, die den
entsprechenden Mittelteil der gegenuberliegenden NO-Innenfront bildete, bedeutet
das eine wesentliche Hilfe. Denn gerade die erhaltenen Ecknischen V i no 1 und
X i no 1 stell en mit ihren Unregelmaliigkeiten vor Fragen, die nur zu Unsicher
heitenbei der Erganzung der verlorenen Nischen fiihren wiirden,

Gut verstandlich ist das einreihige Sparrenmuster in X i no 1, das nur in der
Farbwirkung von den Gegenstiicken auf der SW-Innenfront abweicht. Eben dieser
Bezug auf die gegeniiberliegende Innenfront erschwert jedoch das Verstandnis fiir
das Zickzackmuster in V i no 1, das nur in der einreihigen Ausfiihrung und seiner
Zweifarbigkeit Eigenschaften hat, die ein Muster an dieser Stelle haben miiiite,
Begrundungen am gleichen pfeiler liegen dafiir auch nicht vor, und so laBt sich
vorlaufig nur auf die Moglichkeit verweisen, daB die Erklarung dazu in einer Ver
bindung mit XII a 4 auf der NO-Fassade Iiegt, Diese beiden Mosaiken in den
Ecknischen bilden also keinen Klammerbezug urn die Mittelachse und entsprechen
damit in bezeichnender Weise dem Verhaltnis, das zwischen den beiden Enden der
NO-Fassade besteht.

Fur die Ecknischen XlIiI und 5 wird man als Erganzung Rautenmuster fordern
diirfen, auch ohne Bezug auf die gegeniiberliegenden Nischen XI i 1 und 5, durch
den sie auf dreifarbige und einreihige Ausfiihrung festgelegt wiirden. Die beiden
groBen, fraglos aus Nischen stammenden Bruchstiicke von Mosaiken (Fragmente
VI und XVI), die sich in keinem anderen Nischenpaar unterbringen lassen, zeigen
jedoch, daf es sich urn schwarz-weifle und urn nicht einreihige Rautenmuster han
delte. Statt dessen weisen sie eine besondere Art der doppelreihigen Ausfiihrung
auf, bei der 4 weille Punkte oder eine »hohle« Mitre in einem engmaschigen
Rautengitter sitzen, und stehen damit zwischen den einreihigen und den doppel
reihigen Rautenmustern. Zu den gegeniiberliegenden Rautenmustern bilden sie
also nur ein optisches Gleichgewicht und deuten wieder darauf hin, daf die Mittel
achse des Innenraumes sich an den Enden der Langsachse kompositorisch unter

ordnen mufteo
Deshalb wird man fur die Begleitnischen XII i 2 und 4 nicht unbedingt auf einer
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Erganzung mit Dreiecksmustern in Anlehnung an XI i 2 und 4 bestehen wollen
und das Einsetzen der Fragmente VII und XI in Erwagung ziehen diirfen, Beides
sind Bruchstiicke von dreifarbigen Schachbrettmustern, die zweifellos aus einem
Paar von Nischen stammen und sich in der Basis von 8 Stiftbreiten, der Hohe von
3 Stiftlagen und der unterlegten Schragstreifenstruktur als Gegenstiicke entspre
chen. Gestiitzt wird diese Erganzung durch den Hinweis auf die Schachbrettmuster
in IV i 2 und 4 und IX i 2 und 4. Das bereits eindeutige Obergewicht dieser Muster
in der nordostlichen Halfte des Innenraumes wiirden sie vergrofsem. Als Musterart
symmetrisch zur Langsadise des Innenraumes angeordnet, in der gleichen Richtung
des von rechts nach links aufsteigenden Schragzuges jedoch nur ein optisches Gleich
gewicht bildend, stellen sie zu dem gegeniiberliegenden Schachbrettmuster in XI i
3 einen mehrfachen Umkehrungsbezug her, im Platz, in den Farben und in der
Stifllagenhohe des Musters. Einem Umkehrungsbezug zu den Mosaiken in XI i 2

und 4 diirfte die doppelreihige Ausfiihrung zuzuschreiben seine
Daraufhin verbietet sich die Wiederherstellung der Mittelnische XII i 3 mit

einem Schachbrettmuster. Aus den verwickelten Umkehrungsbeziigen mit der ge
geniiberliegenden Innenfront wird man aber auf ein Dreiecksmuster sdilieilen diir
fen, und zwar auf ein doppelreihiges, statisches und dreifarbiges. Wieder bietet
sich ein Mosaikbruchstiick zur Erganzung an (Fragment XIX), das in einer Nische
gesessen haben muli. Sein Dreiecksmuster erfiillt die Bedingungen des statischen
Charakters und der Doppelreihigkeit, ist jedoch nur sdrwarz-weifs, Das laBt einen
der erwarteten Umkehrungsbeziige wegfallen, steht jedoch mit der Farbwirkung
der Rautenmuster in XII i lund 5 in Einklang. Zudem begiinstigt es das Ver
haltnis eines optischen Gleichgewichtes zu den gegeniiberliegenden Dreiecksmu
stern in XI i 2 und 4, und der Platz des einzigartigen Dreiecksmusters in XII a 3
auf der NO-Fassade, also am gleichen pfeiler, konnte sich aus dieser Anregung
im Innenraum erklaren, Schwierig allein ist die Entscheidung, ob das Bruchstiick
als absteigendes Dreiecksmuster einzusetzen ist, in Obereinstimmung mit den dyna
mischen einreihigen Dreiecksmustern in V i nw I bzw. X i so I auf der gleichen
Innenfront und in Umkehrung zu den gegeniiberliegenden Dreiecksmustern in XI
i 2 und 4 auf der SW-Innenfront. Hier ist das Bruchstiick als aufsteigendes Drei
ecksmuster verstanden worden, in Obereinstimmung zu allen anderen doppel
reihigen Dreiecksmustern im Innenraum.

Damit weist der Mittelteil der NO-Innenfront zwei Klammerbeziige urn ihre
Mittelachse auf, deren auBerer als exakt symmetrisch, deren innerer nur als opti
sches Gleichgewicht zu verstehen sind. Die Unterschiede in der Musteranordnung
zwischen den Innenfronten der Pfeiler XI und XII legen, bei feinstem Spiel der
Umkehrungsbeziige, den Sdiluf nahe, daf die Mittel- oder Querachse des Innen
raumes fiir die Komposition nicht mehr wirksam war. Aus der verschiedenen Be
handlung der beiden Schmalfronten bestatigt sich jedoch die beobachtete Zweitei
lung der Langfronten, die sich damit zu einer Zweiteilung des Innenraumes ver
starkt,
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d) Die Eck-Komposition (s. Plan 24)
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Ehe die Synthese aus den Kompositionsanalysen der Innenfronten gegeben wer
den kann, muf noch auf eine Feinheit hingewiesen werden.

Die Sparrenmuster in I i sw I, VI i sw 1 und X i no 1 legen den Gedanken
nahe, daB diese Nischen nicht als Ecknischen, sondern als Mittelnischen verstanden
worden sind. Ais Mittelnischen welcher Nischenabfolge? Urn sie zu sehen, muB
man fur I i sw 1 das nach rechts urn die Ecke anschlieBende Nischenpaar I i nw 1

und 2 mit Dreiecks- und Rautenmuster hinzunehmen, das bisher als linkes Ende
der NW-Innenfront aufgefaBt wurde, und auf das aus Dreiecks- und Rauten
muster bestehende Nischenpaar in XI i 4 und 5 ausgreifen, das bisher als Bestand
teil der SW-Innenfront angesehen war. Die derart gewonnene Nischenabfolge
von 5 Nischen hat zwar einen Knick urn 90° und ist nach links hin »offen«, enthalt
aber alles Notwendige. Das Fehlen der Klammerbeziigc urn die Mitte des Sparren
musters wird durch die Verschrankungsbeziige zwischen Rauten- und Dreiecks
mustern ausgeglichen, und dariiberhinaus sind aIle 5 Nischen mit Mosaiken ein
reihiger Ausfiihrung besetzt, Das MaB an optischem Gleichgewicht zwischen den
Mustern der beiden seitlichen Nischenpaare entspricht in seinen Umkehrungsbe
ziigen durchaus dem, was sonst bei den Mosaiken dieses Bauwerks iiblichist.

Fur die Nischen VI i sw 1 und X i no 1 lassen sich ahnliche Gruppierungen
zusammenfassen, ebenso fur das Zickzackmuster in V i no I, dessen Platz in einer
Mittelnische dadurch weniger problematisch wiirde, Auf der nordostlichen Halfle
desInnenraumes treten die Schachbrettmuster fur die Dreiecksmuster ein.

AIle vier Eck-Kompositionen verhalten sich symmetrisch zur Langsachse des
Raumes und sind nur durch die Mittelnischen der Schmalfronten, die diese Langs
achse tragen, voneinander getrennt. Bei den beiden Eckkompositionen der NO
Halfte wird die Symmetrie weitgehend durch das optische Gleichgewicht ersetzt.
Diese Beobachtung erganzt die Zweiteilung des Innenraumes und laBt die Kom
positionder Schmalfronten in neuem Licht erscheinen.

Dieser Befund erweckt den Eindruck, als habe man bewuBt die Ecken des Innen
raumes mit einer eigenen Komposition sozusagen »beschlagen«, urn ein Ausein
anderfallen der rechtwinklig aneinanderstoBenden Innenfronten zu verhindern.
Der Gefahr eines toten Winkels in den Ecken begegnen in geschickter Weise die
dynamischen Dreiecksmuster, ein Verfahren, das sich auch schon fur die Ostecke
dieRundpfeilerhaIle der Schicht IVb nachweisen laBt (s. S. 123). Aber gerade die
Tatsadie, daB man jede Innenfront fur sich sehen und in ihrer Komposition be
greifen, und gleichzeitig die ihre Enden neu zentrierenden Eckgruppierungen im
Auge haben konnte, erweist die kiinstlerische Begabung der Mosaikplaner. .i\.hnliche
Gedanken eines festigenden »Beschlages« mogen auch hinter dem Dbergreifen der
Eddosungen von der NW-wie von der SO-Fassade auf die NO-Fassade stehen.
Das fiihrt von neuem auf die Frage zuriick, ob die Ausfiihrung des Entwurfs fur
den Mosaikschmuck der pfeilerhaIle in einer oder in mehreren Handen lag.
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e) Die b ei den Hal f t en des In nenra urnes (s. Plan 25)

Die zweifellos beabsichtige Teilung des Innenraumes in zwei Halflen HiBt sich
VOn einer anderen Seite her noch deutlicher machen.

Von den 21 Mosaiken der linken Raumhalfle sind nur 7 in Schwarz-WeiB ge
halten, 14 dagegen in Schwarz-WeiB-Rot. Demgegeniiber hat die rechte Raum
halfle nur 4 dreifarbige, aber 17 Mosaiken in Schwarz-WeiB aufzuweisen. Links
herrscht also Rot als Farbe vor, rechts Schwarz, und darin diirfle die Absicht zu
einer bedeutungsvollen Aussage liegen. Solange sie sich nicht genauer umreiBen laBt,
sei sie im Sinne einer »roten« und einer »schwarzen« Halfle des Innenraumes ver
standen. Feine, auf dem optischen Gleichgewicht aufgebaute Verschrankungsbezuge
sorgen fur eine Verbindung beider Halflen, So sind die Sparrenmuster in der »ro
ten« Halfle schwarz-weiB, in der »schwarzen« Halfle schwarz-weiB-rot, so ist das
Paar der Dreiecksmuster von XI i 2 und 4 in der »roten« Halfle schwarz-weiB,
und das der gegeniiberliegenden Schachbrettmuster von XII i 2 und 4 in der
»schwarzen« Halfle schwarz-weiB-rot. Nur die Mittelnischen XI i 3 und XII i 3,
durch die die Langsachse des Raumes verlaufl, sind in beiden Raumhalflen in
Schwarz-WeiB gehalten, was mindestens fur die »rote« Halfle ungewohnlich ist,

Ebenso unberiihrt von dieser farblichen Zweiteilung bleibt die Querachse des
Innenraumes, gleichgiiltig, ob man sie auf die beiden gegentiberliegenden schwarz
weiBen Rautenmuster von III i 3 und VIII i 3 beschrankt oder ihr die seitlichen
Nischenpaare der Dreieckmuster in III i 2 und 4 und der Rautenmuster in III i I

und 5 mit ihren Gegenstiicken auf Pfeiler VIII zuordnet. Diese zehn mittleren
Mosaiken, deren Farbgebung weder zur »roten« noch zur »schwarzen« Halfle
hintendiert, spannen in ihrer spiegelbildlichen Entsprechung sozusagen unsichtbar
sichtbare Linien quer durch den Raum, die wie ein Biindel von Trennungsstrichen
wirken und ein neutrales Feld zwischen sich schaffen. An die ahnlichen Verhaltnisse
auf der So- und der NO-Fassade sei beilaufig erinnert.

Die Verbindungslinien, die sich von den in Hufeisenform gruppierten Mosaik
nischen beider Halflen ziehen lassen, treffen sich in einem Brennpunkt, der auf der
Langsachse des Innenraumes liegt und fur die »rote« Halfle zwischen Pfeiler II
und VII, fur die »sdrwarze« Halfle zwischen Pfeiler IV und IX fallt, Gerade an
diesen Stellen befinden sich die beiden runden, in den Estrich des FuBbodens ein
gelassenen flachen Feuerstellen. Obwohl sie in der Orientierung der dromosartigen
Zugange, in Form und GroBe gleich sind, diirften sie im kultischen Sinne verschie
denen Charakter gehabt, vielleicht verschiedenen Zwecken gedient haben. Darauf
scheinen die farblichen Unterschiede in den Mosaiken der jeweils umschlieBenden
Raumhalflen zu deuten.

Auf die immer wieder beriihrte Frage, was die Unterschiede in den Farben Rot
und Schwarz ausgedriickr haben rnogen, kann erst eingegangen werden, wenn alle
Beobachtungen dazu an den Mosaiken dieses Bauwerks vorliegen. Aber es sei auf
die, einstweilen noch unverstandliche, Verwandtschafl hingewiesen, die zwischen
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den hufeisenfdrmigen Raumhalflen der pfeilerhalle und den hufeisenformigen
Mauerziigen besteht, aus denen sich der GrundriB des nordostlich davon liegenden
Gebaudes der Schicht IV a zusammensetzt.

Fraglich muf vorerst auch bleiben, ob fiir die »rote« Halfle des Innenraumes
und ihre zentrale Feuerstelle eine Erklarung in der unmittelbaren Nachbarschaft
des »Grofien Badehauses« gefunden werden kann, und fiir die »schwarze« Halfte
und ihr kultisches Zentrum in der Nahe zu diesem erst teilweise freigelegten
Gebaude.

3. DIE KOMPOSITION DER TUREN

In diese Richtung weisen allerdings die folgenden Kompositionsanalysen der
Tiiren,

Den Mosaiken auf allen Durchgangsfronten ist das feine Raster gemeinsam.
Fiir den Einblick in die Kompositionsweise sind vor allem zwei Gesichtspunkte
ergiebig, namlich das Verhaltnis von der Einzelkomposition der pfeiler zur Ge
sarntkomposition des Durchgangs, in dem sich das Vorherrschen entweder der
Quer- oder der Langsadise der Tiiren auswirkt, und die Frage nach dem Verhaltnis
von exakter Symmetrie und optischem Gleichgewicht. Dabei muf von vornherein
darauf verzichtet werden, die verschiedenen Grade des optischen Gleichgewichtes
gegeneinander abzuwagen. Dieses Verfahren wiirde die Untersuchung belasten und
urneine neue Dimension erweitern, deren Maiistabe in einer festen Begriffsordnung
erst noch geschaffen werden miiBten.

a) Die Tiiren der siidwestlichen Schmalseite

(s. AufriBzeichnungen Tafel 4).

Beiden Tiiren A und B ist der gleiche architektonische Rahmen gegeben, der mit
einer verkiirzten Abfolge von nur 3 Nischen auf jeder Durchgangsfront vor eigene
kompositorische Aufgaben stellte. Bei beiden Tiiren ist die gleiche Losung gefunden
worden, die merkwiirdigerweise nicht zu einer in sich zentrierten Gruppe gefiihrt
hat. Ferner sind beide Tiiren in der einheitlichen schwarz-weiBen Wirkung ihrer

Mosaiken gleich behandelt.
Tiir A besteht aus der linken Durchgangsfront von pfeiler lund der rechten von

Pfeiler XI. Die doppelreihigen Schachbrettmuster in I I 2 und gegeniiber in XI r 2

legen es nahe, diese Nischen als Mittelnischen aufzufassen wie XI i 3 und IX a 3.
Ais Gegenstiicke im Verhaltnis zur Langsachse gedacht, entsprechen sie sich nur als
optisches Gleichgewicht dadurch, daf das linke eine Hohe von 4 Stiftlagen, das
rechtevon 3 Stiftlagen fiir einen Musterabschnitt verwendet.

Die Rautenmuster in I I 3 und gegeniiber in XI r 3 erweisen diese Nischen als
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Ecknischen. Sie sind einreihig ausgefuhrt und zeigen die Besonderheit, daf eine
stehende mit einer liegenden Raute iibereinander abwechselt. Fiir XI r 3 ist diese
Eigentiimlichkeit aus dem Erhaltungszustand des Mosaiks nicht ganz eindeutig zu
entnehmen. Triffi sie nicht zu, so besteht zwischen beiden Gegenstiicken nur ein
optisches Gleichgewicht, sonst entsprechen sie sich spiegelbildlich im Verhaltnis zur
Langsachse,

Aus dem Auftrcten der Dreiecksmuster in I 1 lund gegeniiber in XI r I ergibt
sich, daB diese Nischen nicht als Eck-, sondern als Begleitnischen verstanden wor
den sind. In der einreihigen Ausfiihrung auf dem aufsteigenden dynamischen Dia
gonalzug aus der Ecke weg entsprechen sie sich spiegelbildlich im Verhaltnis zur
Langsachse. Urn das doppelreihige Mosaik in der Mitte bilden die beiden einrei
higen Mosaiken einen Klammerbezug. Er kann jedoch nicht iiber die Tatsache hin
wegtauschen, daB hier die Restbestande der Komposition einer 5-Nischenfront
vorliegen, in denen vom linken Paar die Begleitnische, yom rechten die Ecknische
iibrig blieb (s. Beilage 2,2).

Tiir B besteht aus der link en Durchgangsfront von pfeiler XI und der rechten
von pfeiler VI. Obwohl sie als Gegenstiick zu Tiir A entworfen worden ist, lassen
sich feme Unterschiede beobachten. Wieder sind die Mittelnischen XII 2 und VI r 2

mit Schachbrettmustern besetzt. Auch sie bilden nur ein optisch.es Gleichgewicht
dadurch, daB bei gleicher Hohe des Musters die Basis bei dem linken 8, bei dem
rech.ten 6 Stiftbreiten umfaBt.

Die einreihigen Rautenmuster in den sich gegeniiberliegenden Ecknischen XI 13
und VI r 3 entsprechen sich spiegelbildlich im Verhaltnis zur Langsachse, vielleicht
sogar im Wechseleiner gr6Beren mit einer kleineren »hohlen« Mitte.

Die Dreiecksmuster in den Begleitnischen XIII und gegeniiber in VI r I haben
einreihige Ausfiihrung und den dynamischen aufsteigenden Charakter gemeinsam,
bilden jedoch dadurch nur ein optisches Gleichgewicht, daB das linke von der
Ecke wegstrebt, wahrend das rechte auf die Ecke zustrebt. Auch hier besteht ein
Klammerbezug der einreihigen Mosaikmuster urn die doppelreihig ausgefiihrte
Mittelnische, und wie in Tiir A ist die Verkiirzung einer 5-Nischen-Komposition
spiirbar.

Damit sind die beiden Tiiren A und B mit dem gleichen Kompositionsprinzip
gestaltet und wohl von einer Hand als zusarnmengehoriges Paar entworfen. Auf
fallig ist es, daB diese beiden in der Riickwand der »roten« Raumhalfle liegenden
Durdigange in Schwarz-WeiB gehalten sind. Ubereinstimmend damit sind die Er
scheinungen bei den Sparrenmustern in II i 3 und VII i 3 und den Dreiecksmustern
in XI i 2 und 4 in der »roten« Halfle, Aus dem Gegengewicht, das in dieser Raum
halfle die Schachbrettmuster zu jenen in der »schwarzen« Halfle bilden, wird ein
Verschrankungsbezug mit den Dreiecksmustern deutlich, der erklart, warum die
Mittelnische XI i 3 ein Sch.achbrettmuster, die gegeniiberliegende Mittelnische XII
i 3 jedoch ein Dreiecksmuster aufweist, und die oben vorgenommene Erganzung
bestatigt,
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b) Die T'Iir en der n o r d o s t l i ch en Schmalseite

(s. AufriBzeichnungen Tafel 4)

Der gleiche architektonische Rahmen riickt die beiden 'I'iiren C und DaIs Paar
zusammen wie die Tiiren A und B. Die urspriinglich geplante Abfolge von 4
Nischen fur jede Durchgangsfront ist mit V r I zu sichern. Sie stellte vor anders
artige kompositorische Aufgaben, deren Losung in beiden Fallen in der periodi
schen Kette von Nischenpaaren aus Regens-Rectum-Gliedern gefunden wurde.
Erst mit der .i\.nderung der Bauplans entfielen die auBeren Ecknischen auf jeder
Durchgangsfront und wurden kompositorische Bedingungen geschaffen, die denen
der gegeniiberliegenden Tiiren A und B entsprachen. Gemeinsam ist beiden Tiiren
Ferner die einheitliche Besetzung mit einreihigen Mosaikmustern.

Tiir C besteht aus der linken Durchgangsfront des pfeilers X und der rechten
desPfeilers XII, von der die Nische XII r 3 bis auf geringe Reste, die Nische XII
r 4 vollstandig zerstort ist. Da die erhaltene linke Durchgangsfront von Pfeiler
X nur dreifarbige Mosaiken aufweist und auch das Mosaik XII r 2 dreifarbig ist,
darf man annehmen, daB auch die gesamte rechte Durchgangsfront von pfeiler XII
dreifarbige Mosaiken hatte. Fur die zugebauten und bei der Ausgrabung nicht
sichtbaren Ecknischen X I I und XII r I gegeniiber wird man in Anlehnung an
V r I in Tiir D ein einreihiges dreifarbiges Rautenmuster mit hohler Mitte er
ganzen diirfen. Fraglich ist nur, ob das Rautengestange wie dort schwarz und die
Fiillungenrot waren, oder umgekehrt.

In den Nischen X I 2 und gegeniiber in XII r 2 folgen Dreiecksmuster. 1m Ver
haltnis zur Langsachse entsprechen sie sich als Gegenstiicke nur im gemeinsamen
aufsteigenden Charakter, bilden in allen anderen Ziigen jedoch nur ein optisches
Gleichgewicht. Denn X I 2 ist ein dynamisches Dreiecksmuster mit einem zur Ecke
strebenden Diagonalzug, XII r 2 dagegen ein statisches Dreiecksmuster mit unter
legter Sparrenmusterstruktur und der Eigentiimlichkeit, daB zwei kleine Dreiecke
zur Musterbildung aufeinandergesetzt sind. Damit stellt sich das auBere Regens
Rectum-Paar heraus.

In X I 3 folgt ein Zickzackmuster. Daraus darf man auch fur die gegeniiber
liegende Nische XII r 3 ein Zickzackmuster als Gegenstiick erschlieBen, wobei nur
unsicher bleibt, ob es spiegelbildlich mit schwarzem Gestange und roten Zwickeln
oder als optisches Gleichgewicht mit rotem Gestange und schwarzen Zwickeln ein
zusetzen ware. Den erhaltenen Mosaikresten lieB sich nur noch die Dreifarbigkeit
des Mosaiks entnehmen, und Mosaikfragmente, die zur Erganzung in Frage kamen,
sindnicht aus dem Zerstorungsschutt des Gebaudes zutage gekommen.

Die Ecknische X I 4 ist mit einem dynamischen absteigenden Dreiecksmuster
besetzt, dessen Diagonalzug von der Ecke wegstrebt. Aus dem Verhaltnis zu dem
Dreiecksmuster in X I 2 darf man fur die Erganzung des Mosaiks von XII r 4 von
dem Verhaltnis zu XII r 2 ausgehen und ein statisches Dreiecksmuster erschlieBen,
mit unterlegter Sparrenmusterstruktur. Der Bezug auf das Gegenuber macht es
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wahrscheinlich, daB es aus absteigenden Dreiecken zusammengesetzt war, wobei
nur fraglich bleibt, ob man auch eine Umkehrung der Sparrenmusterstruktur in
aufsteigende Richtung erwarten kann.

In Tiir C liegt also urspriinglich eine Kettenbildung aus zwei Regens-Rectum
Paaren vor, in denen sich wahrscheinlich nur die Regens-Muster spiegelbildlich ent
sprachen, wahrend die Rectum-Muster nur ein optisches Gleichgewicht bildeten.
Mit der Xnderung des Baugedankens trat ein Klammerbezug der Dreiecksmuster
urn das mittlere Zickzackmuster auf jeder Durchgangsfront in Kraft, der sich jedoch
nur auf ein optisches Gleichgewicht stiitzen konnte.

Tiir D besteht aus der linken Durchgangsfront des Pfeilers XII und der rechten
des Pfeilers V. Obwohl sie als Gegenstiick zu Tiir C entworfen worden ist, wurde
das Kompositionsprinzip abgewandelt. Die erhaltene Durchgangsfront von Pfeiler
V zeigt einen Wechsel von zweifarbigen und dreifarbigen Mosaiken, bei dem die
Dreifarbigkeit auf die Regens-Muster fallt. Die einzige erhaltene Nische der ge
geniiberliegenden Durchgangsfront, XII I 2, hat dagegen ein dreifarbiges Rectum
Muster, so daB hier der Wechsel von zwei- und dreifarbigen Mosaiken umgekehrt
gewesen sein diirfte. Daraus ergibt sich ein eigenartiges, sich iiberkreuzendes Spiel
von Zickzacklinien zwischen den gegeniiberliegenden Fronten, das bisher noch
nicht zu beobachten war und zugleich alle Gegenstiicke auf das Verhaltnis eines
optischen Gleichgewichts festlegt.

Unter diesem Gesichtspunkt ist fiir XII I I ein nur in Schwarz-WeiB gehaltenes
Rautenmuster mit hohler Mitte zu erschlieBen. Die in den sich gegeniiberliegenden
Nischen V r 2 und XII I 2 folgenden Dreiecksmuster haben nur den dynamischen
Charakter und den Zug von der Ecke weg gemeinsam, wahrend die iibrigen Um
kehrungen das optische Gleichgewicht verstarken, Als auBeres Nischenpaar HiBt
sich dieses erste Kettenglied dem entsprechenden in Tiir C, trotz aller Unterschiede,
zur Seite stellen.

Das dreifarbige absteigende Sparrenmuster in V r 3 diirfte als Gegenstiick in
XII I 3 ein ebenfalls absteigendes, aber nur zweifarbiges Sparrenmuster gehabt
haben. Die sparlichen Mosaikreste im untersten Winkel der Nische widersprechen
dieser Annahme nicht, Allerdings ist unter den aus dem Zerstorungsschutt des
Gebaudes geborgenen Mosaikbruchstiicken keines, das sie bestatigte, Dies sind
unter allen Mosaiken der Pfeilerhalle die einzigen, bei denen das Sparrenmuster
als Regens zur Bildung eines Nischenpaares herabgezogen wurde. Auch hier
brachte es erst die Xnderung des urspriinglichen Bauplanes mit sich, daf die
Nischen zu Mittelnischen wurden und damit die Sparrenmuster an ihren eigentli
chen Platz riickten.

Als abhangiges Rectum folgt in V r 4 ein nur schwarz-weiBes, aufsteigendes
dynamisches Dreiecksmuster mit einem Zug zur Ecke hin. Demzufolge diirfte in
XII I 4 gegeniiber ein gleichfalls dynamisches Dreiecksmuster mit einem Zug zur
Ecke hin gesessen haben, aber absteigend und dreifarbig.

Aus diesem Befund lassen sich auf jeder Durchgangsfront Klammerbeziige in
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der Farbigkeit von Regens zu Regens und von Rectum zu Rectum abIesen, die sich
iiberschneiden und dadurch besonders dicht wirken. N ach der Knderung des ur
spriinglichen Bauplanes blieb auf jeder Durchgangsfront der Klammerbezug von
Rectum zu Rectum erhalten, der nun auf eine Mittelnische zu beziehen war. Nicht
unwesentlich erscheint der Umstand, daf wie in Tiir C die periodische Kette nach
innen hin »offen«, nach auBen hin geschlossen ist. Zum erstenmal laBt sich eine
diagonale Beziehung zwischen zwei Mosaiken auf gegeniiberliegenden Durch
gangsfronten feststellen, die im Folgenden mit Kreuzverschrankung bezeichnet
wird.

Es ist auffallig, daB diese beiden in der Riickwand der »schwarzen« Raum
halfle liegenden Tiiren, obwohl in unterschiedlichem MaBe, in Schwarz-WeiB-Rot
gehalten sind. Das entspricht dem Auftreten der dreifarbigen Sparrenmuster und
Schachbrettmuster in der »sdrwarzen« Halfle. Vor allem aber schaffi es einen Ver
schrankungsbezug im GroBen zwischen den »sdrwarzen« Tiiren A und B und der
entfernten »schwarzen« Raumhalfle und den »roten« Tiiren C und D und der ent
fernten »roten« Raumhalfle. Mit diesen vier Tiiren wird zugleich die Langsrichtung
des Bauwerks betont. Man mochte sie im Sinne einer Steigerung auffassen, von der
j-Nischen-Abfolge der Tiiren A und B zu der 4-Nischenabfolge der Tiiren C und
D. Dieser Bewegung von SW nach NO entspricht die Richtung der dynamischen
Dreiecksmuster in den Ecken des Innenraumes, ihr folgt auch die Orientierung der
dromosartigen Zugange beider Feuerstellen.

c) Die Tiiren der s il d o s t l i c h e n Langseite

(s. AufriBzeichnungen Tafel 5)

Allen Tiiren der siidostlichcn wie auch der nordwestlichen Langseite ist die ur
spriinglich geplante Abfolge von 5 Nischen fiir jede Durchgangsfront gemeinsam,
die sich durch die Aufdeckung des in VIII I 5 erhaltenen Mosaiks sichern laBt. Der
architektonische Rahmen war also der gleiche wie bei der Mehrzahl der AuBen
und Innenfronten der Pfeiler und enthielt die Moglidikeit zu symmetrischer Kom
position. Ferner stimmen alle Tiiren darin iiberein, daB sie nur mit doppelreihigen
Mosaiken von feinem Raster und dreifarbiger Wirkung geschmiickt sind, worin

sich der Wille zu einheitlicher Behandlung ausdriickt.
Tiir E besteht aus der linken Durchgangsfront des pfeilers IX und der rechten

des pfeilers X. Die Mittelnische IX I 3 ist von einem absteigenden Sparrenmuster
besetzt. Gegeniiber in X r 3 sitzt ein Zickzackmuster, das mit dem schwarzen Ge
stange und den roten ZwickelfiiHungen in doppelreihiger Ausfiihrung einmalig
ist. Aus dem Verhaltnis dieser Gegenstiicke geht hervor, daB die Langsachse der
Tiir wirkungslos war, und daB damit die Querachse nicht in Kraft trat. Daraus ist
auf ein Ubergewicht der Pfeilerkomposition iiber die Gesamtkomposition der Tiir

zu schlieBen.



154 DIE KOMPOSITIONSANALYSEN

In IX 1 2 folgt links ein statisdies Dreiecksmuster mit unterlegter Rauten
struktur, aus absteigenden Dreiecken zusammengesetzt. Dazu bildet das Dreiecks
muster in IX 1 4 nur ein optisches Gleichgewicht, da es aufsteigend und dynamisch
mit einem Zug in die Ecke hinein ist. Der Klammerbezug beider Mosaiken urn die
Mitte ist also nur schwach. Die gegeniiberliegenden Dreiecksmuster in X r 2 und 4
bilden einen Klammerbezug starkerer Art, da beide dynamisch sind und sich in der
Farbverteilung entsprechen. ]edoch bilden sie nur ein optisches Gleichgewicht da
durch, daB das linke aufsteigend ist und zur Ecke hinstrebt, wahrend das rechte
absteigend ist und aus der Ecke wegstrebt, Eine Kreuzverschrankung zwischen
IX 1 2 und X r 4 griindet sich auf den gemeinsamen absteigenden Charakter, zwi
schen IX 14 und X r 2 auf den aufsteigenden Charakter der Muster.

Die Rautenmuster in den Ecknischen IX 1 1 und 5 bilden als solche einen Klam
merbezug urn die Mitte der Durchgangsfront, dem derjenige auf der gegeniiber
liegenden Seite entspricht. Ein optisches Gleichgewicht zwischen beiden ergibt sich
jedoch daraus, daB X r 1 ein Rautenmuster mit rotem Gestange und einem schwar
zen Punkt in der Mitte hat, wahrend das Rautenmuster von X r 5, in teilweiser
Anlehnung an VIII 1 5 zwar schwarzes Gestange, aber in Analogie zu X r 1 nur
einen roten Punkt in der Mitte gehabt haben diirfle. Auf der gegeniiberliegenden
Durchgangsfront ist der Klammerbezug ebenso schwach. Das Rautenmuster in
IX 11 weist zwar auch rotes Gestange auf, ist aber das einzige erhaltene in doppel
reihiger Ausfiihrung, das eine -hohle- Mitte hat, iiberdies im Wechsel eines groBeren
mit einem kleineren Mittelfeld, der an die einreihigen Rautenmuster in VI r 1 und
XI11 erinnert. Vielleicht wird man gleichartige Unregelmalligkeiten fiir das Rau
tenmuster in IX 1 5 annehmen und dort ein Mosaik mit schwarzem Gestange und
-hohler- Mitte einsetzen diirfen, das unter Umkehrung der Farbwerte seinem Ge
genstiick auf der gleichen Pfeilerfront entspricht. Obwohl diese mehrfachen Un
regelmafligkeiten alle vier Rautenmuster nur in ein optisches Gleichgewicht zuein
ander bringen, sind die Beziehungen nicht zu iibersehen, die zwischen den roten
Rautenmustern in den inneren und den schwarzen Rautenmustern in den auBeren
Ecknischen bestehen. Auch die, allerdings schwache, Kreuzverschrankung der vier
Rautenmuster ist zu erkennen, und der Vorrang der Pfeilerkomposition vor der
Tiirkomposition wird wieder deutlich.

Tiir F besteht aus der linken Durchgangsfront des pfeilers VIII und der rechten
des pfeilers IX. Die Mittelnische IX r 3 nimmt ein aufsteigendes Sparrenmuster
ein. Gegeniiber sitzt in VIII 1 3 ein Zickzackmuster, ein Umstand, der die gleichen
Verhaltnisse fiir die 'I'iirmitte schaffi wie in Tiir E. Mit dem roten Gestange und
den schwarzen, aus drei Stiflen bestehenden Zwickelfiillungen ist es am Bau ein
malig, wenngleich Beziehungen zu dem Zickzackmuster in VII r 4 nicht zu iiber
sehen sind. Aus dieser Nische stammen wahrscheinlich die Mosaikbruchstiicke mit
Zickzackmustern gleicher Art, Fragmente XV und XVII. Links davon folgt in
VIII 1 4 ein statisches aufsteigendes Dreiecksmuster mit unterlegter Rautenstruk
tur, rechts davon in VIII 1 2 ein ebenfalls aufsteigendes, aber dynamisches Drei-
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eeksmuster mit einem Zug aus der Ecke weg. Der Klammerbezug beider Mosaiken
urn die Mitte kommr also nur im gemeinsamen aufsteigenden Charakter der
Muster zur Geltung, wahrend die Unterschiede das optische Gleichgewicht ver
groBern. Gegeniiber in IX r 2 sitzt ein absteigendes dynamisches Dreiecksmuster
mit einem Zug in die Ecke hinein, in IX r 4 ein gieichfalls absteigendes dynami
sches Dreiecksmuster, dessen Zug jedoch aus der Ecke wegstrebt. In der Farbver
teilung ist zudem ein gegenlaufiger Diagonalzug erreicht, der einen Zusammen
hang mit IX a 2 vermuten laBt und fur das Obergewicht der Pfeilerkomposition
spricht. Der Klammerbezug stiitzt sich hier also nur auf die gemeinsame abstei
gende Richtung der Dreiecksmuster, wahrend das optische Gleichgewicht durch ihre
Unterschiede zunimmt. Von den beiden Durchgangsfronten ist die rechte mit ab
steigenden, die linke mit aufsteigenden Dreiecksmustern besetzt, was ein Vorherr
schender Quer- vor der Langsachse der Tiir bedeutet.

Die Rautenmuster in den Ecknischen IX r lund 5 und VIII I lund 5 bilden als
solche abschlieBende Klammerbeziige auf jeder Durchgangsfront, die der Umstand
verstarkt, daB aIle 4 Punkte in der Mitte aufweisen. Damit werden ihre Syrn
metriebeziige groBer, und die Kreuzverschrankungen klarer. In der spiegelbild
lichen Entsprechung der roten Rauten in den inneren, der schwarzen Rautenmuster
in den auBeren Ecknischen wird die Langsachse der Tiir noch wirksamer als in Tiir
E. Die beiden Durchgange E und F riicken dadurch als Paar zusammen, daf sie
gemeinsame Besonderheiten in und mit den Zickzackmustern aufweisen. Es ist
iiberraschend, daB diese Besonderheiten jedoch nicht an pfeiler IX sitzen, der auf
der AuBen- und Innenfront Zickzackmuster tragt, Vielleicht diirften in diesen Zick
zaekmustern von Pfeiler IX innen wie aufsen gleichmaliig verteilte Hinweise
darauf stecken, daB in beiden Tiiren wieder Zickzackmuster sitzen, in symmetrisch
zueinander liegenden Nischen. Denn beide Tiiren stellen die Verbindung her zu der
»schwarzen« Raumhalfle, in der zugleich die Zickzackmuster vorherrschen vor den
Rautenmustern. Fur eine Beziehung zwischen beiden Ttiren laBt sich auch der Um
kehrungsbezug zwischen den Durchgangsfronten IX I und VIII I in den Dreiecks
mustern in Anspruch nehmen, wobei die statischen bzw. dynamischen Dreieeks
muster ihren Platz vertauschen. Ferner ist auf die Obereinstimmung hinzuweisen
in der Richtung der dynamischen Dreiecksmustern auf den Durchgangsfronten X r
und IX r, die in beiden Fallen von innen nach auBen weist.

Tar G besteht aus der linken Durchgangsfront des Pfeilers VII und der rechten
des pfeilers VIII. Die Mittelnische wird in VII I 3 von einem absteigenden Spar
renmuster eingenommen. Gegeniiber sitzt in VIII r 3 ganz ungewohnlicherweise
ein Dreiecksmuster. Es ist statisch und absteigend und einzigartig in der Besonder
heit, daB nur die Mosaikrander rot sind. Damit erweist sich die Unwirksamkeit
der Langsachse, die auch das Enstehen einer Querachse verhindert.

In VII 1 2 folgt ein statisches absteigendes Dreiecksmuster, dessen unterlegte
Sparrenstruktur das Muster der benachbarten Nische anklingen laBt. In VII I 4
dagegen sitzt ein dynamisches aufsteigendes Dreiecksmuster mit dem Zug in die
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Ecke hinein. Der Klammerbezug ist damit nur sehr schwach begriindet, da er allein
auf dem optischen Gleichgewicht beruht, Noch geringer ausgepragt ist er auf der ge
geniiberliegenden Durchgangsfront. Hier sitzt in VIn r 2 ein dynamisches abstei
gendes Dreiecksmuster mit dem Zug in die Ecke hinein, das mit VII 14 eine Kreuz
verschrankung ankniipft. Das Schachbrettmuster in VIII r 4 stiitzt den Klammer
bezug nur darin, daf die unterlegte Sdiragstreifenstruktur so gesehen werden kann,
als steige ihr Diagonalzug ab und ziehe aus der Ecke weg, oder als steige er auf
und ziehe in die Ecke hinein.

Spiegelbildlich entsprechen sich dagegen die roten Rautenmuster in den inneren
Ecknischen VII 1 I und VIII r I mit je vier schwarzen Punkten in der Mitte, zu
denen unter Umkehrung der Farbwerte entsprechende Rautenmuster in den auBe
ren Ecknischen VII 1 5 und VIII r 5 angenommen werden konnen, In der Starke
ihrer Klammerbeziige, im Grade ihres optischen Gleichgewichts und dem Wirksam
werden der Langsachse wiederholen sich hier die Verhaltnisse von Tiir F.

Tiir H besteht aus der linken Durchgangsfront des pfeilers VI und der rechten
des pfeilers VII. Die Mittelnische VII r 3 nimmt ein aufsteigendes Sparrenmuster
ein. Gegeniiber in VI 1 3 sitzt ebenfalls ein aufsteigendes Sparrenmuster, das aller
dings die einmalige Besonderheit aufweist, daB je zwei rote und zwei schwarze
Streifen iibereinander abwechseln. Obwohl damit eine spiegelbildliche Entspre
chung nicht entsteht, sondern nur ein optisches Gleichgewicht, laBt sich die Wirkung
der Langsachse nicht iibersehen, mit der auch die Querachse der Tiir in Kraft tritt.
Rechts davon sch1ieBt in VI 1 2 ein statisches aufsteigendes Dreiecksmuster an,
dessen Besonderheit darin 1iegt, daB bei der unterlegten Horizonta1streifenstruktur
je zwei Dreiecks1agen der gleichen Farbe miteinander abwechse1n. Auf Verwandt
schaft und zug1eich Unterschiede zu dem Dreiecksmuster in VIII r 3 sei kurz
verwiesen. Der K1ammerbezug zu dem Dreiecksmuster in VI 14 griindet sich auf
den gemeinsamen aufsteigenden Charakter, gegen den sich jedoch das optische
Gleichgewicht durchsetzt, das der dynamische Zug von der Ecke weg schaffi.Gegen
iiber in VII r 2 sitzt ein ebenfalls dynamisches aufsteigendes Dreiecksmuster mit
dem Zug von der Ecke weg, das zu VI 14 eine Kreuzverschrankung ankniipft. Un
gewohnlicherweise sitzt dagegen in der Beg1eitnische VII r 4 ein Zickzackmuster,
das rotes Gestange und nur einen schwarzen Punkt a1s Zwickelfiillung aufweist
und an das Zickzackmuster in VIII 1 3 ank1ingt. Zur Begriindung des Zickzack
musters an dieser Stelle ware auf die Zickzackmuster in VII a I, 3 und 5 hinzu
weisen, und es 1aBt sich in diesen Verhaltnissen das Vorrecht der Pfeilerkomposi
tion vor der Tiirkomposition ab1esen. Zug1eich bedeutet es einen Verzicht auf den
K1ammerbezug urn die Mitte der Durchgangsfront.

Das Rautenmuster in VI 1 I, mit rotem Gestange und vier schwarzen Punkten
in der Mitte, steht zu dem gegeniiberliegenden in VII r I nur in einem optischen
Gleichgewicht, da es zwar auch rotes Gestange, aber nur einen schwarzen Mitte1
punkt hat. Das erinnert an die Verhaltnisse in Tiir E. Fiir die Erganzung der
Rautenmuster in VI 1 5 und VII r 5 ist diese Ausnahme jedoch nicht beriicksichtigt,
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so daB sie sich spiegelbildlich entsprechen und ein groBeres optisches Gleichgewicht
zwischen VII I I und 5 gewahrt bleibt. Darauf griinden sich zugleich die Klam
merbeziige und die Kreuzverschdinkung, deren MaB etwa dem fiir Tiir E fest
gestellten entspricht.

Nicht so eng, nichr so offensichtlich wie die Tiirpaare A und B, C und D, E und
F sind auch die Tiiren G und H als Paar zusammengefaBt. Die Gemeinsamkeiten
liegen darin, daB jede Tiir ein besonderes Dreiecksmuster hat. Darin diirfte ein
Bezug auf die »rote« Halfte des Innenraumes zu erkennen sein, in der die Drei
ecksmustervorherrschen, und zu der beide Tiiren die Verbindung herstellen. In der
Gegeniiberstellung mit dem Tiirpaar E und F auf der gleichen Seite sind diese
Beziige nicht zu iibersehen.

Das Nebeneinander von zwei Tiirpaaren wird jedoch iiberschnitten durch eine
gleichzeitig wirksame andere Gruppierung. Denn die ahnlichen Verhaltnisse in den
Tiiren E und H bei den Rautenmustern legen es nahe, auch darin eine bewuBte
Absicht zu vermuten. Damit sondern sich die beiden auBeren Tiiren jeder Raum
halfte auf der SO-Seite ab und schlieBen ein mittleres Tiirpaar ein, in dem allein
hochgradigespiegelbildliche Entsprechungen bei den Rautenmustern gewollt sind.

d) Die Tiiren der NW-Seite (s. AufriBzeichnungen Tafel 6)

Die Tiiren auf der nordwestlichen Langseite bieten den gleichen architektoni
schen Rahmen wie die Tiiren gegeniiber. Allen gemeinsam sind das feine Mosaik
raster und die doppelreihige Ausfuhrung der Muster. Wahrend die Durchgangs
fronten der Tiiren I, J und L nur dreifarbige Mosaiken haben, ist Tiir K die ein
zigeauf dieser Seite mit einem nur schwarz-weiBen Mosaik.

Tiir I besteht aus der linken Durchgangsfront des pfeilers II und der rechten
des pfeilers 1. Die Mittelnische II 1 3 ist ungewohnlicherweise mit einem Rauten
muster besetzt, das rotes Gestange und 4 schwarze Punkte in der Mitte hat. Das
erinnert an die Rautenmuster in den Mittelnischen III a 3, III i 3 und VIII a 3.

Gegeniiberin I r 3 sitzt eines der oben behandelten Sondermuster (5. S. 88), das mit
groBer Wahrscheinlichkeit in ein Rautenmuster mit schwarzem Gestange und 4

roten Punkten in der Mitte emendiert werden darf. Obwohl sich die beiden gegen
iiberliegenden Mittelnischen nur im Sinne eines optischen Gleichgewichtes ent
sprechen, wird an ihnen das Wirken der Langsachse der Tiir spiirbar, das zugleich
die Querachse in Kraft treten laBt. Darin zeichnen sich Verhaltnisse ab, die mit
jenenin Tiir H gegeniiber vergleichbar sind.

In I r 2 schlieBt ein absteigendes dynamisches Dreiecksmuster an, dessen Zug
auf die Ecke zustrebt, in I r 4 ein ebenfalls absteigendes dynamisches Dreiecks
muster mit einem Zug in die Ecke, so daB ein starker Klammerbezug urn die Mitte
zustande kommt, da die Unterschiede, und damit das optische Gleichgewicht, nur
noch in der Farbverteilung bestehen. Gegeniiber in II I 2 sitzt ein aufsteigendes
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dynamisches Dreiecksmuster mit einem Zug von der Ecke weg, in II 1 4 ein eben
falls aufsteigendes dynamisches Dreiecksmuster, sogar gleicher Farbverteilung,
aber mit einem Zug in die Ecke hinein. Auch hier schaffen die Dbereinstimmungen
einen starken Klammerbezug urn die Mitte, demgegeniiber das optische Gleich
gewicht auf den verschiedenen Diagonalzug beschrankt ist. Damit ist die rechte
Durchgangsfront einheitlich mit absteigenden, die linke einheitlich mit aufsteigen
den Dreiecksmustern besetzt, was an die gleichen Verhaltnisse in Tiir F erinnert.
Uberdies kniipfen sich Kreuzverschrankungen an zwischen II 1 2 und I r 4, und
das optische Gleichgewicht zwischen I r 4 und II r 4 stellt sich heraus.

Die Rautenmuster in den Ecknischen I r I und II 1 I entsprechen sich spiegel
bildlich; beide haben schwarzes Gestange und nur einen roten Punkt in der Mitte.
Hier sitzen sie an den inneren Ecken. Aus diesem Umkehrungsverhaltnis zu den
Rautenmustern in den inneren Ecknischen der gegeniiberliegenden Tiiren ist zu
schliefsen, daB die Rautenmuster in den aufseren Ecknischen I r 5 und II 1 5 rotes
Gestange hatten, aber wohl nur einen schwarzen Punkt in der Mitte. Sie sind hier
als spiegelbildliche Entsprechungen erganzt. Damit ergibt sich fiir das Verhaltnis
der Rautenmuster untereinander in dieser Tiir eine Entsprechung zu den Tiiren F
und G. Langs- und Querachse werden aber noch wirksamer als dort, namlich wie
in Tiir H.

Tur ] besteht aus der linken Durchgangsfront des Pfeilers III und der rechten
des pfeilers II. Die Mittelnische II r 3 nimmt ein aufsteigendes Sparrenmuster ein.
Gegeniiber in III I 3 sitzt ebenfalls ein Sparrenmuster, jedoch absteigender Art.
In diesem Verhaltnis der Gegenstiicke als optisches Gleichgewicht liegt das gleiche
MaB an Wirksamkeit der Langsachse vor wie in den Tiiren lund H, mit dem auch
die Querachse entsteht. In II r 2 schlieBt ein aufsteigendes dynamisches Dreiecks
muster mit eingeschriebener Zickzackstruktur an, fiir das die Verwandtschaften
in IV I 2 und entfernter in XII a 3 bestehen. In II r 4 dagegen sitzt ein statisches
absteigendes Dreiecksmuster mit unterlegter Sparrenstruktur, das unmittelbare
Anregungen von III 13 gegeniiber und in einem Umkehrungsbezug auch von II r 3
aufnimmt. Der Klammerbezug urn die Mitte ist also nur sehr schwach ausgepragt
und das optische Gleichgewicht umso groBer. Gegeniiber in III 1 4 sitzt ein auf
steigendes dynamisches Dreiecksmuster mit dem Zug in die Ecke hinein, in III 12
jedoch ein Schachbrettmuster mit unterlegter Rautenstruktur. Hier entfallt der
Klammerbezug also vollkommen, und das optische Gleichgewicht erreicht ein
MaB wie in den Tiiren G auf der rechten Durchgangsfront und in K (s. unten).
Der Hinweis auf das Schachbrettmuster in III r 4 am gleichten Pfeiler zeigt,
daB die Einzelkomposition des pfeilers den Vorrang hatte vor der Komposition
der Tiir.

Spiegelbildlich entsprechen sich in den inneren Ecknischen II r I und III 1 I die
schwarzen Rautenmuster mit einem roten Punkt in der Mitte. Danach diirfen fur
die auBeren Ecknischen II r 5 und III I 5 spiegelbildliche Gegenstiicke erganzt
werden mit rotem Gestange und einem schwarzen Punkt. Die vier Rautenmuster
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stehen also untereinander in dem gleich engen Verhaltnis wie in den Tiiren F, G
und I.

Tar K besteht aus der rechten Durchgangsfront von pfeiler III und der linken
von Pfeiler IV. Die Mittelnische III r 3 ist mit einem absteigenden Sparrenmuster
besetzt. Gegeniiber in IV 1 3 tritt zum einzigen Mal am ganzen Bauwerk das
Schragstreifenmuster auf. Fiir die Komposition bedeutet es ein Unterdriicken der
Langsachse wie in den Tiiren E, Fund G und damit zugleich auch der Querachse.

In III r 2 schlieBt ein dynamisches absteigendes Dreiecksmuster an mit dem
Zug aus der Ecke weg, auf der anderen Seite der Mittelnische in III r 4 ein Schach
brettmuster mit unterlegter Zickzackstruktur. Damit kann der Klammerbezug urn
die Mitte nicht wirksam werden, und das optische Gleichgewicht erreicht eine
Wichtigkeit wie auf der linken Durchgangsfront von Tiir J oder auf der rechten
von Tiir G. Gegeniiber in IV 1 2 sitzt ein aufsteigendes dynamisches Dreiecks
muster mit eingeschriebener Zickzackstruktur, das farblich in einem unmittelbaren
Umkehrungsbezug zu II r 2 steht, Vielleicht darf man darin einen Anklang an
die Zickzackmuster in IV i lund 5 und IV a 3 am gleichen pfeiler sehen und ihn
aus dem Vorrang der Pfeilerkomposition begriinden. Eine Kreuzverschrankung
ist angekniipft zwischen den beiden unterlegten Zickzackstrukturen hier und bei
dem Schachbrettmuster in III r 4. In IV 1 4 sitzt ein absteigendes dynamisches
Dreiecksmuster mit dem Zug in die Ecke hinein, das einzige Mosaik in allen acht
grofsen Tiiren, das nur in Schwarz-WeiB gehalten ist. So kommt urn die Mitte nur
ein schwacher Klammerbezug zustande, demgegeniiber das optische Gleichgewicht
sehr zunimmt.

Als spiegelbildliche Gegenstiicke entsprechen sich die Rautenmuster mit schwar
zem Gestange und einem roten Punkt in der Mitte in den inneren Ecknischen III
r 1 und IV 1 I, nach denen auch die roten Rautenmuster in den auBeren Ecknischen
III r 5 und IV 1 5 als spiegelbildliche Gegenstiicke erganzt worden sind. In ihrem
Verhaltnis untereinander wiederholen sie das, was sich fiir die Tiiren F, G, lund
] feststellen lie£.

Tar L besteht aus der rechten Durchgangsfront von Pfeiler IV und der linken
von Pfeiler V. Die absteigenden Sparrenmuster in den Mittelnischen IV r 3 und
V 1 3 entsprechen sich als spiegelbildliche Gegenstiicke. Damit wird die Wirkung
der Langsachse und gleichzeitig die Querachse in einem MaBe begriindet, das noch
iiber die Verhaltnisse der Tiiren H und I hinausgeht. In IV r 2 folgt ein auf
steigendes dynamisches Dreiecksmuster mit einem der Ecke zustrebenden Zug, in
IV r 4 ein ebenfalls aufsteigendes und dynamisches Dreiecksmuster, aber mit dem
Zug aus der Ecke weg. Damit entsteht ein starker Klammerbezug urn die Mitte,
dem das optische Gleichgewicht in der verschiedenen Richtung der Muster kaum
schadet. Gegeniiber in V 1 2 sitzt ein aufsteigendes dynamisches Dreiecksmuster
mit dem Zug in die Ecke hinein, in V 1 4 ein absteigendes dynamisches Dreiecks
muster mit dem Zug von der Ecke weg. Sie bilden nur einen schwachen Klammer
bezugurn die Mitte, verstarken jedoch die Wirkung des optischen Gleichgewichts.
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Die vier Rautenmuster in IV r 1 und 5 und V 1 1 und 5 wiederholen in ihrem
Verhaltnis zueinander als spiegelbildliche Gegenstiicke den Befund, der sich aus
den Analysen der Tiiren F, G, I, J und K ergab.

Deutlich heben sich aus den vier Tiiren der NW-Seite die beiden mittleren
Tiiren J und K als zusammengehoriges Paar heraus. Nur in ihnen sind die Drei
ecksmuster mit unterlegter Zickzackstruktur angebracht, und zwar an symmetrisch
sich entsprechenden Platzen, und nur in ihnen treten die Schachbrettmuster auf.
Das stimmt in auffalliger Weise mit einer der beiden fiir die gegeniiberliegenden
Tiiren beobachteten Gruppierungen iiberein, nach der sich die Tiiren Fund Gals
Paar zusammenfassen lid~en. In einer von ihnen wenigstens tritt auch das Schach
brettmuster auf, wahrend die Zusammengehorigkeit im iibrigen auf den Rauten
mustern beruht, die bei den entsprechenden Tiiren auf der NW-Seite gerade keine
Rolle spielen.

Das Verhaltnis der zu beiden Seiten dieses Mittelpaares iibrig bleibenden Tiiren
ist aufschluBreich. Sie beide lassen die Querachse aus der Beziehung der beiden
gegeniiberliegenden Mittelnischen entstehen, die in Tiir I als optisches Gleichge
wicht, in Tiir L sogar als spiegelbildliche Entsprechung zur Geltung kornmt.

Hingegen weisen die Tiiren der NW-Seite nichts auf, aus dem man auch eine
Zusammengehorigkeit von zwei nebeneinanderliegenden Paaren von Tiiren ab
leiten konnte. Im Unterschied zu den Tiiren der SO-Seite liegt darin sicher ein
besonderer Sinn. Es ist schwer, ihn zu erfassen. GewiB ist damit eine bestimmte
Ordnung des Durchschreitens der Tiiren ausgedriickt, die fiir die SO-Seite zwei
verschiedene Moglichkeiten gleichzeitig inbegriff, von denen eine mit denen der
NW-Seite zusammenfiel. Da wir diese Ordnungen aber nicht kennen und uns die
kultischen Erfordernisse, von denen sie abhingen, verborgen sind, ja, infolge dieser
Analysen sich als bestehend iiberhaupt erst abzuzeichnen beginnen, konnen hier
nur Vermutungen ausgesprochen werden. Die Gruppierung der Tiiren auf der
SO-Seite in die beiden nebeneinanderliegenden Paare E und F, G und H mag mit
der Zweiteilung des Innenraumes zusammenhangen, dariiber hinaus vielleicht mit
einem Bezug auf den»Tempel C« einerseits und auf»Tempel D« andererseits. Diese
Gruppierung lieB sich sowohl von der SO-Fassade ablesen, falls man die Zickzack
muster in IX a 1 und 5 als Hinweis auf das rechte (E, F), diejenigen von VII a 1

und 5 als Hinweis auf das linke (G, H) Tiirpaar auffassen darf, als auch vom
Innenraum her, an den Zickzackmustern auf den Durchgangsfronten fiir das linke,
an den Dreiecksmustern fiir das rechte Paar. Da fiir das linke Paar (E, F) ein zu
sarzlicher Hinweis in den Zickzackmustern von IX i 1 und 5 erkannt werden darf,
ist zu erwagen, ob fiir das rechte Tiirpaar (G, H) nicht ein zusatzlicher Hinweis
in den rot en Rautenmustern von VII i 1 und 5 zu sehen ist. Wo immer man hier
die Grenze ziehen mochte, es scheint aus diesem Befund hervorzugehen, daB diese
vier Tiiren zum Durchschreiten sowohl von inn en nach auBen wie von auBen nach
innen gedacht waren; sie stellen sich dar als Ausgange und als Eingange. Die
andere Gruppierung der Tiiren in ein Mittelpaar (F, G) und zwei seitliche Durch-
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gange (E, H) ist, vom Innenraum her gesehen, vor allem an den Rautenmustern
auf den Durchgangsfronten von Fund G abzulesen. Dies fiihrt zu der Dberlegung,
ob nicht auch die Rautenmuster in VIII i lund 5 als Hinweis darauf verstanden
werden diirfen. Fiir die beiden seitlichen Tiiren E und H sind die Hinweise eben
falls in den Rautenmustern der Durchgangsfronten zu sehen, gleichartig darin, daB
hier wie dort UnregelmaBigkeiten bestehen, unterschiedlich im Einzelnen. Fiir Tiir
H kommt noch die Querachsenbeziehung der gegeniiberliegenden Mittelnischen
hinzu. Die Hinweise auf der SO-Fassade, also von auBen her, konnten fiir das
Mittelpaar ebenfalls in den Rautenmustern von VIII a lund 5 stecken. Fiir einen
vielleicht gemeinten Hinweis auf die abgesonderten Seitentiiren konnte man die
gleichartige Behandlung der Fassadenenden mit den periodischen Musterketten an
fiihren, und damit zugleich die Unterschiede im Auftreten der Rautenmuster links,
der Zickzackmuster rechts in Verbindung bringen. Treffen diese Vermutungen zu,
so ergibt sich daraus, daB auch in dieser Gruppierung ein Durchschreiten dieser
Tiiren von innen nach auBen wie von auBen nach innen gestattet war.

Ubertragt man diese Erkenntnisse hypothetischer Art auf die gleichartige Grup
pierung der Tiiren auf der NW-Seite, so stellt sich heraus, daB hier die Hinweise
deutlich nur vom Innenraum her gegeben sind. Ungleich versteckter, fast unmerk
lich, sind sie in den Schmuck der NW-Fassade verflochten. Nur wenn man die
Rautenmuster von III i lund 5 als entsprechende zusatzliche Hinweise auf das
mittlere Tiirpaar (], K) vom Innenraum her verstehen will, kann man auch die
Rautenmuster III a lund 5 dafiir anfiihren, die sich sonst in nichts von den iibri
gen unterscheiden und in der Wellenbewegung dieser Muster aufgehen. Zu iiber
legen ware allerdings, ob in den Sanduhrmustern von III a 2 und 4 ein Hinweis
auf das mittlere Tiirpaar stecken konnte. Dieser Befund legt den SchluB nahe, daB
dieseTiiren hauptsadilich in der Richtung von innen nach auBen zu durchschreiten
waren, nicht umgekehrt. Denn es setzte schon eine groBe Vertrautheit mit dem
Mosaikschmuck der Pfeilerhalle voraus, auch von auBen her das mittlere Tiirpaar
zu erkennen. Khnlich steht es fiir die beiden seitlichen Tiiren lund L. So deutlich
die Hinweise darauf von innen her zu sehen waren, so verschleiert traten sie nach
auBen auf der NW-Fassade in Erscheinung. Hochstens die Sparrenrnuster auf den
Fassadenenden lassen sich dafiir anfiihren, Die Zickzackmuster, die man viel
leichr auch als Hinweis in Betracht ziehen konnte, scheiden jedoch bei naherem
Zusehen aus.

Denn in ihnen steckt eher ein, nur von auBen und kaurn merklich angedeuteter
Hinweis darauf, daB vielleicht auch eine Gruppierung der Tiiren in zwei neben
einanderliegende Paare (L, K; ], I) beabsichtigt war. Zwischen jedem Tiirpaar
sitzt, in IVa 3 wie in II a 3, ein Zickzackmuster, und die linke Tiir des linken
Paares (L) ist von auBen durch das Zickzackmuster in V a nw 6 ebenso betont, wie
das Zickzackmuster in I a I auf die rechte Tiir des rechten Paares (I) aufmerk
sam macht. Gerade diesen Urnstand konnte man jedoch auch als Stiitze fiir die
Hinweise auf die beiden Tiiren als seitliche Durehgange anfiihren. Von inn en her
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jedenfalls ist eine Gruppierung in zwei nebeneinanderliegende Tiirpaare nicht ab
zulesen.

Die beiden Tiirreihen gemeinsame Gruppierung in ein mittleres Paar und zwei
seitliche Durchgange bringt eine Querrichtung in das Gebaude, wenn man sich ver
gegenwartigt, daB die Tiiren der SO-Seite sowohl zum Verlassen wie zum Betreten
des Innenraumes gedacht waren, die Tiiren der NW-Seite jedoch nur zum Verlas
sen. Mit dieser Absicht mag es auch zusammenhangen, daf an den inneren Ecken
der siidostlichen Tiiren durchgehend rote Rautenmuster sitzen, bei den nordwest
lichen Tiiren dagegen einheitlich schwarze; Hinweise, die auch nach der Knderung
des urspriinglichen Bauplans und dem Wegfallen der auBeren Ecknischen in alIer
Deutlichkeit erhalten blieben.

Yom Innenraum her, und bezeichnender Weise nur von dort her, waren noch
andere Unregelmaiiigkeiten zu sehen, die sich als Hinweise verstehen lassen. Die
folgende Zusammenstellung soll die Obersicht dariiber erleichtern: (s, Plan 26)

Tiir A: Einzigartige Rautenmuster;
Tiir B : Einzigartige Rautenmuster;
Tiir c. Spiegelbildliche Zickzackmuster;
Tiir D: Spiegelbildliche Sparrenmuster;
Tiir E : Schwarzes Zickzackmuster mit roter Zwickelfiillung;
Tiir F : Rotes Zickzackmuster mit schwarzer Zwickelfiillung;
Tiir G: Einzigartiges Dreiecksmuster,

(Schachbrettmuster mit Schragstreifenstruktur);
Tiir H: Einzigartiges Dreiecksmuster,

einzigartiges Sparrenmuster,
rotes Zickzackmuster mit schwarzer Zwickelfiillung;

Tiir I :
Tiir J : Dreiecksmuster mit Zickzackstruktur,

(Schachbrettmuster mit Rautenstruktur);
Tiir K: Dreiecksmuster mit Zickzackstruktur,

Einzigartiger Schragstreifen,
Einziges Dreiecksmuster in Schwarz-WeiB,
(Schachbrettmuster mit Zickzackstruktur);

Tiir L :
Auf Grund des bisher erreichten Eindringens in die Bedeutungsmoglichkeiten

der Mosaiken erscheint die Annahme nicht abwegig, daB diese Unregelmafligkeiten
absichtlich angebracht wurden, und daB in ihnen unterscheidende Kennzeichen fur
jede Tiir enthalten sind. Welch tieferen Sinn sie dariiber hinaus noch gehabt haben
mogen, der die Wahl der Mosaikmuster bestimmt haben mufs, laBt sich einstweilen
noch nicht erkennen.P

30 Vgl. die 12 namentlich bezeichneten Tore des Esangila-Heiligtums in Babylon, in der Dich
tung -Ludlul bel nemeqi-; W. G. Lambert, Babylonian Wisdom Literature (1960) 60ff.; 26. Freund
licher Hinweis von J.J.Glassner, Strasbourg.
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Das einander zum Verweehseln ahnliche Tiirpaar A und B erhalt in den Rau
tenmustern ein Unterseheidungsmerkmal. Das ahnliche Tiirpaar C und D wird
dadureh vor der Verweehslung bcwahrt, daf in der einen TUr das Zickzackmuster,
in der anderen das 5parrenmuster vorherrseht; Verhaltnisse, auf die, allerdings in
einem vielleieht verwirrenden Verschrankungsbezug, die gleichen Muster in den
Nisehen V i no r und X i no 1 hinweisen. 50 enthalt jede der Tiiren auf der 50
Seite ihr unverweehselbares Merkmal, einer paarweisen Entspreehung untergeord
net. Auf der NW-5eite weist nur das mittlere Tiirpaar ] und K solche Bezeichnun
gen auf und wird damit vielleieht als besonders wiehtig herausgehoben. Die Viel
fait der Unregelmafsigkeiten in TUr K ersehwert jedoeh die Entscheidung, in wel
cher von ihnen das kennzeiehnende Merkmal zu sehen ist; am wahrseheinlichsten
ist der einzigartige Schragstreifen.

e) Die Rolle der einreihigen Mosaikmuster (s. Plan 27)

Urn die eindeutigen Hinweise darauf erfassen zu konnen, welehe Tiiren der
pfeilerhalle als Eingange gedaeht waren, muf auf die Mosaikmuster in einreihiger
Ausfiihrung zurUckgegriffen werden. Wie erinnerlich, hallen sie sich in den riick
wartigen Tiiren und an der Riickwand der »roten« Raumhalfle und in den Tiiren
und an den Ecken der »schwarzen« Halfle, wo sie in den Sparrenmustern his auf
die folgenden pfeiler ausgreifen. Ferner treten sie als enge Mitte1gruppe im Zen
trum der NO-Fassade auf, und in lockerer Gruppierung in der Mitte der SO-Fas
sade.

Das Ungewohnliche in der Musteranordnung der drei mittleren Mosaiken auf
der NO-Fassade muBte jedem auffallen, der mit den Gesetzen des iibrigen Mo
saikschmucks vertraut war. Die Verdrangung des Zickzackmusters aus der Mitte1
nische naeh links, die des Sparrenmusters naeh reehts wirkte dabei ebenso wie das
zumindest die Aufmerksamkeit erregende, als Blickfang sinnvolle Muster in der
Mitte. Wurden diese Hinweise verstanden und befolgt, so gelangte man unter
Fiihrung des Zickzackmusters in die TUr der Zickzackmuster, unter Fiihrung des
Sparrenmusters in die TUr der Sparrenmuster. Die einreihigen Mosaiken, die von
auBen diesen Hinweis gegeben hatten, begleiteten den Eintretenden dureh beide
Tiiren bis an die Grenze jenes Bereiehes, in dem sie von doppe1reihigen Mosaik
mustern abgelost wurden, und in dem die vorn Zentrum der Feuerstelle ausgehen
den Eigenheiten wirksam wurden. In den einreihigen Sparrenmustern maehten sie
sogareinen Schritt bis in die Mitte dieses Bereiehs hinein.

Soleh einfiihrenden Charakter wird man also aueh den einreihigen Mosaiken
in den gegenUherliegenden Tiiren der SW-Seite zusehreiben diirfen, die die Ver
bindung der pfeilerhalle mit dem »GroBen Badehaus« herstellen. Obwohl hier
vergleiehbare Hinweise von auBen fehlen, ist es nieht unmoglich, daf sie vor
handen waren, etwa auf der AuBenfront des pfeilers XI aufgemalt oder im Putz
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angebracht. Auch hier begleiteten den Eintretenden die einreihigen Mosaiken, unter
Uberspringung der Mittelnischen, durch die Tiiren und brachten ihn bis an die
Schwelle jenes Bereiches, in dem die doppelreihigen Mosaiken und die Wirksam
keit der Feuerstelle im Zentrum begannen. Anders als in der »schwarzen« Halfle
gaben sie ihm in der »roten« Halfle auch Bewegungsfreiheit vor dem pfeiler XI.
Ob diejenigen, die durch die »roten« Tiiren gekommen waren, iiber die Mitte hin
weg bis zur »roten« Raumhalfle fortzusch.reiten hatten, und diejenigen, die die
»schwarzen« Tiiren mit den Schachbrettmustern durchschritten hatten, bis zur
»sdrwarzen« Raumhalfle weitergehen sollten, wo sie wiederum auf Schachbrett
muster stiefien, ist eine nicht zu losende Frage, da wir nicht wissen, ob das Nadist
liegende oder das Fernliegende das Ziel war.

A.hnliche Hinweise darf man auch in den einreihigen Mosaiken auf der SO
Fassade vermuten. Weder das Sparrenmuster in der Mitte, noch die spiegelbild
lichen Gegenstiicke der Rautenmuster in den Ecknischen weisen in eine, sondern
mit gleicher Deutlichkeit in zwei Richtungen, nach links wie nach rechts. Die Tiiren
Fund G wurden dem Eintretenden damit als gleichwertig bezeichnet. Folgte er
diesem Wink, so mufste er durch eine von beiden Tiiren zwangslaufig in die Mittel
zone des Innenraumes kommen, in jenen neutralen Bereich zwischen den beiden
Feuerstellen, und hatte unmittelbar vor sich das gegeniiberliegende Tiirpaar J und
K, deutlich als Ausgange bezeichnet durch Merkmale, die gerade von dieser Mittel
Zoneaus in gleicher Weise gut zu sehen waren.

4. DEUTUNG DES MOSAIKSCHMUCKS DER PFEILERHALLE

Wenn im Folgenden versucht wird, eine Deutung des Sinnes der Pfeilerhalle zu
geben, die allen Beobachtungen aus den Kompositionsanalysen gerecht wird, so
geschieht es in dem Bewulitsein, das damit nur ein Anfang des Verstandnisses zu
erreichen ist, Da eine Gegeniiberstellung mit anderen vergleichbaren Bauwerken
nicht m6glich ist, da der Vergleich mit den alteren Mosaikkompositionen in Uruk
Warka, dem Stiftmosaikhof und der Rundpfeilerhalle der Schicht IV b und dem
»Steinstifl-Tempel«, wegen ihrer Unvollstandigkeit erschwert wird, und infolgedes
sen eine Deutung nur aus dem Mosaikschmuck der pfeilerhalle selbst entwickelt
werden kann, sind die Grundlagen dieses Verstandnisses verhaltnismaliig schmal.
Innerhalb der so umrissenen Grenzen erscheint dieser Deutungsversuch jedoch
nicht mehr als Wagnis.

Dem Mosaikschmuck isr zu entnehmen, daB die pfeilerhalle von der NO- und
von der SW-Seite her offenbar betreten werden sollte, von der SO-Seite her betre
ten werden konnte, wahrend sie durch die NW-Seite offensichtlich nicht betreten,
sondern nur verlassen werden sollte. Das Betreten von der SW-Seite her wird
verstandlich, wenn man beriicksichtigt, daB ihm wahrscheinlich eine kultische Rei
nigung im »Grolien Badehaus« voranging, vielleicht sogar vorangehen muflte.
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Eine gleichartige Bedingung HiBt sich einstweilen fiir das Betreten von der NO
Seite her nicht deutlich machen. Der Charakter des dort liegenden Gebaudes ist
noch nicht geklarr. Das sieht so aus, als hatten die von dort Eintretenden eine kul
tischeReinigung entweder an anderer, entfernterer Stelle vorgenommen, oder ihrer
nicht bedurft. So unstatthaft es auch sein mag, zur Verdeutlichung dieser Sachver
halte modeme Begriffe zu verwenden, so hilfl: es doch, die folgenden Vorstellungen
greifbar zu machen. Es ware denkbar und im Mosaikschmuck ausgedriickt, daf der
»Laie« nach einer Waschung im »GroBen Badehaus« von dorther in die Pfeiler
halle kam, der »Klerus« in den Raum dagegen von der anderen Seite einzog, in
einer bestimmten Ordnung. Den Angehorigen dieses »Klerus« war es wohl am
ehesten vertraut, was die auBen angebrachten Hinweise zu bedeuten hatten, er war
am ehesten imstande, beim Verlassen des Raumes durch die gleichen Tiiren die
Umkehrungen in den Zickzack- und Sparrenmustern richtig zu verstehen, die den
»Laien« verwirren mufsten, Aus dieser Gegeniiberstellung von »Laien« und »Kle
rus« lieBe sich das Verhaltnis der beiden Raumhalflen erklaren, Irgendetwas damit
Ubereinstimmendes mag vielleicht auch mit der Erscheinung verbunden und aus
gedriickt sein, daB die aufsteigenden Dreiecksmuster die Raurnhalfle der »Laien«
beherrschen, wahrend die absteigenden Dreiecksmuster in der Raumhalfle des
»Klerus«, mehr noch in den dazu hinfiihrenden Tiiren dominieren. ]edoch muB
davor gewarnt werden, das Aufsteigen bzw. Absteigen in den Mustern wortlich zu
nehmen und in die Vorstellung von »Laien« und »Klerus« hineinzutragen. Der
»Klerus«, dem es gestattet war, bis zu den einreihigen Sparrenmustern auf seiner
Seite voranzuschreiten, mochte in einer bestimmten Aufstellung seinen Platz in der
»schwarzen« Raumhalfle einnehmen und den Gast, den »Laien«, empfangen, der
in der »roten« Raumhalfle gewartet haben mochte und dort blieb. Aus dem Vor
handensein von Feuerstellen in jeder Raumhalfle ist zu schlieBen, daB bestimmte
Empfangszeremonien stattgefunden haben, und vielleicht zu vermuten, daf sie
zwar in gleicher Weise, aber vom »Klerus« an seiner, vom »Laien« an seiner Feuer
stelle getrennt vorgenommen wurden. Offenbar hing von der genauen Erfiillung
dieser vorgeschriebenen Zeremonien die Entscheidung ab, ob der »Laie« die Er
laubnis zum Betreten der Heiligtiimer des»Tempels C« oder »D« erhielt. Wurde sie
ihm zum Beispiel verweigert, so gab es nach NW gleich eine Tiir, die keine Kenn
zeichen trug, und durch die der Abgewiesene den Innenraum seitlich verlassen
konnte. Vielleicht lieBen sich die Anliegen des »Laien« hier schon in gemeinsamer
Beratung regeln, so daf ein Betreten der Heiligtiimer nicht mehr notwendig war.
Wurde dem »Laien« nach dieser Einfiihrungszeremonie jedoch die Erlaubnis er
teilt, die Tempel zu betreten, so muBte er zum Verlassen der pfeilerhalle eine der
Tiiren auf der SO-Seite nehmen, und es ist nicht ausgeschlossen, daB ihm eine
bestimmte Tiir mit ihrem Kennzeichen angegeben wurde.

Falls er E-Anna nicht auf einem anderen Wege verlieB, sondern sich zum Aus
gang wieder der pfeilerhalle zuwandte, vielleicht unschliissig, welche der vier
Tiiren er nehmen solIe, so konnte er das mittlere Tiirpaar an seinen Merkmalen
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erkennen. Da beide Tiiren in die neutrale Mittelzone des Innenraumes rniindeten,
ist zu vermuten, daB vor dem Verlassen der Pfeilerhalle durch eine der gegeniiber
liegenden Tiiren entweder an beiden Feuerstellen noch etwas zu verrichten war,
oder aber daB keine abschliefsende Entlassungszeremonie stattfand.

Befand sich der »Laie«, der nun rnoglicherweise nicht mehr als »profan« anzu
sehen war, auf dem Hof nordwestlich der Pfeilerhalle und wandte sich urn, so
hatte er eine Fassade vor sich, deren strenge Geschlossenheit, deren abweisende
symmetrische Komposition nichts mehr verriet von all den dahinterliegenden
Eigenarten und Wundern des Innenraumes und nur so versteckte und verhaltene
Hinweise auf die Tiiren enthielt, daf er wohl noch feststellen konnte, durch wel
me Tiir er gekommen war, jedoch kaum ein Anzeichen fiir das Betreten einer Tiir
zu entdecken vermochte.

Aus diesen Vorstellungen heraus, die ohne Vermutungen nicht anschaulich ge
macht werden konnen, BiBt sich fiir die Pfeilerhalle ein doppelter Charakter
wahrscheinlich machen: Sie diente zugleich als Torbau besonderer Art fiir die in
neren Heiligtiimer von E-Anna, und als Empfangsraum, in dem die Begegnung
zwischen dem kommenden »Laien« und dem empfangenden »Klerus« vor sich
gmg.

Ein verwandter Charakter diirfte auch fiir die Rundpfeilerhalle der Schicht IV b
zu erschlielien sein. Freilich, in der Folgerichtigkeit der Komposition, in der Art,
durch Mosaiken Hinweise auszudriicken, iiberfliigelt die Pfeilerhalle ihren alteren
Vorgangerbau in fast bestiirzender Weise. Was dort mehr im rein Dekorativen, im
Bunten, vielleicht im Unbewuliten bleibt, das wird hier von einem neuen, bewuil
teren Geist in feste Ordnungen gebracht und gleichzeitig zum Trager von Gedan
kengur gemacht, ohne daB jedoch der schmiickende Charakter der Mosaiken unter
dieser Belastung litte. Dberall ist dieser bewegliche, wache Geist drangend unter
der Oberflache dieser Mosaiken zu spiiren, in der Vielfalt der Verlegungstechniken,
in der Fiille der Muster, in den zahlreichen nebeneinander bestehenden Kompo
sitionsprinzipien, die mit exakter Symmetrie, mit optischem Gleichgewicht, mit
Wellenbewegung, mit Klammerbeziigen, Verschrankungsbeziigen und periodischer
Kettenbildung arbeiten. Dieses Ringen nach Ausdrucksmoglichkeiten wird gleich
zeitig durch einen beherrschenden Willen zu festen Ordnungen bezwungen, der
einen Kanon schaffi:, dessen Regeln an gewisse Erscheinungen der sumerischen
Sprache zu erinnern scheinen. Es ist die Zeit, in der auch die Sprache einen Aus
druck sucht, in der die alteste Schrift Mesopotamiens entsteht, und dieser Hinweis
mag die Erklarung erleichtern, warum auch die Mosaiken an diesem Bauwerk zum
Ausdriicken von Sachverhalten herangezogen worden sind. Sie sind jedoch nidit
allein Trager von Gedanken, die sich aus stummen Zeichen in gesprochene Sprache
verwandeln lassen. In den Mustersatzen, zu denen sich die Variationen innerhalb
jeder Musterfamilie zusammenordnen lassen, liegt eine Kenntnis der Multiplika
tionsregeln vor, die, obwohl ganz im optischen Bereich bleibend, ein mathema
tisches Wissen erschliefsen laBt, das auf Grund der Additionen in gleichzeitigen
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Wirtschaftsurkunden nicht vorauszusetzen ware. Gerade die Tatsache, daB die
Mosaiken der pfeilerhalle zu Tragern von sprachlichen und rechnerischen Ge
halten werden, deutet andererseits darauf hin, daf man es hier nicht mit dem An
fang, sondern mit dem Ende einer Entwicklung zu tun hat, mit einer Schwelle in
der Menschheitsgeschichte, auf der es einem hervorragenden Geist in einem Kair6s
gegeben war, ein solches Bauwerk ins Leben zu rufen. Der gleiche drangende Geist
entwickelt die Wege von Schrift und Zahl weiter, und damit erlischt in der Folge
zeit die Notwendigkeit oder das Verlangen, in die Mosaiken Ausdrucksmoglich
keiten zu legen.

Ais Aufgaben fiir die Zukunft lassen diese Untersuchungen folgende Fragen
fruchtbar erscheinen.

Eine Behandlung der Mustervariationen wird die mathematischen Kenntnisse
der Mosaikplaner deutlich machen konnen.

Fur eine zusammenfassende Untersuchung iiber die Bedeutung der Mosaik
muster liegen hier Ansatze vor, deren Fortfiihrung moglicherweise iiber die bisheri
gen Erkenntnisse hinausgelangen kann. So wenig die von W. Andrae, E. Heinrich
und A. Moortgat vertretene Ableitung von Mattenflechtmustern angetastet werden
kann, so verlegt sie das eigentliche Problem nur auf eine andere Ebene. Die Rich
tung, aus der neue Erkenntnisse zu gewinnen waren, ist damit gewiesen, daB es an
der pfeilerhalle kein Mosaikmuster gibt, das nicht in der einen oder der anderen
Form irgendwo einmal zum Ausdruck bestimmter Gehalte benutzt worden ware,
sei es als Merkmal fiir eine Tiir, sei es als Hinweis auf Aus- und Eingange, oder zur
Charakterisierung ganzer Raumhalflen und Fassadenteile. Ob es allerdings jemals
gelingen wird, wie bei gewissen Teppichmustern den Sinn dieser Zeichen zu erfas
sen und die Bedeutung der Mosaikmuster zu klaren, muf dahingestellt bleiben.

Ehenso wichtig ist die Frage nach der Bedeutung der Mosaikfarben, besonders
der heiden Gegenspieler Rot und Schwarz. Fiir diese friihe Zeit liegen brauchbare
Untersuchungen, die bei dem Verstandnis der pfeilerhalle Hilfe leisten konnten,
nicht vor. Aus den verwickelten Verschrankungsbeziigen und allen anderen Ver
haltnissen scheint jedoch jetzt schon deutlich zu werden, daf eine solche Unter
suchung die verschiedensten Aspekte im Auge behalten muB, und daB weder Rot,
noch Schwarz sich auf eine Bedeutung festlegen lassen. Aus den obigen Beobach
tungen geht hervor, daB Rot etwas mit »innen« zu tun hat. Das laBt sich an der
SO-Fassade ablesen und an den roten Rautenmustern in den inneren Ecknischen
der Tiiren auf der SO-Seite, die vom Innenraum ins Innere des Heiligtums fiihr
ten. Entsprechend diirfle Schwarz etwas mit »auBen« zu tun haben, wenn man die
Verhaltnisse auf der NW- und der NO-Fassade beriicksichtigt und an die schwar
Zen Rautenmuster erinnert, die in den inneren Ecknischen der Tiiren der NW
Seite sitzen, durch die man nach auBen gelangte. Die andere Moglichkeit zum Ver
standnis der Unterschiede zwischen Rot und Schwarz bieten die Verhaltnisse im
Innenraum und in den Tiiren der Schmalseiten. Aus ihnen laBt sich moglicherweise
ein Unterschied ableiten, der in anderen Bereichen liegt und vielleicht mit Ver-
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schiedenheiten des Ranges oder der Person in Verbindung gebracht werden kann.
Schon dabei ist aber nicht klar zu entscheiden, welcher Farbe der hohere Rang
zuerkannt werden miiBte.

Indem diese Untersuchung mit einigen der ungelosten Fragen abschlieflt, soll
noch einmal betont werden, daB es sich urn einen Versuch handelt, den kunstvol
len Mosaikschmuck der Pfeilerhalle zu verstehen und den Sinn dieses Bauwerks
zu klaren,
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a) Fragment X IV

b) Fragmente XV und XVII
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