
KUNST

MONATSSCHRIFT FUR KUNSTWISSENSCHAFT 

MUSEUMSWESEN UND DENKMALPFLEGE

64, JAHRGANG FEBRUAR 2011 HEFT 2

HERAUSGEGEBEN VOM ZENTRALINSTITUT FUR KUNSTGESCHICHTE IN MUNCHEN 

MITTEILUNGSBLATT DES VERBANDES DEUTSCHER KUNSTHISTORIKER E.V.

VERLAG HANS CARL, NURNBERG

Ausstellungen

Die Staufer und Italien. Drei Innovationsregionen im mittelalter- 

lichen Europa

Mannheim, Keiss-Engelhorn-Museen, September 2010-20. Februar 2011; 

Palermo, 21. Marz-12. Juni 2011. Katalog und Essayband hg. v. Alfried Wieczorek, 

Bernd Schneidmuller und Stefan Weinfurter. Stuttgart, Theiss Verlag 2010. 2 Bde., 

zus. 800 S. mit 869 meist farb. Abb., ISBN 978-3-8062-2366-8

Die als Gemeinschaftsprojekt der Lander 

Baden-Wiirttemberg, Rheinland-Pfalz und 

Hessen konzipierte Ausstellung soli auf ca. 

2500 Quadratmetern mit etwa 500 Objekten 

das aktuelle Bild der Staufer in den 

Geschichtswissenschaften vor Augen fiihren, 

wobei der Blick auf das Rhein-Main-Neckar- 

Gebiet, Oberitalien (s. auch das Titelmotiv der 

Ausstellung: Abb. 1) und das ehemalige Konig- 

reich Sizilien, das auch Apulien und Kalabrien 

einschlol?, gelenkt wird. Fur die in Palermo 

vorgesehene Version der Ausstellung, deren 

Titel, genauer Ort und Objektauswahl bei 

Redaktionsschlul? noch nicht bekannt waren, 

wird der Mannheimer Katalog iibersetzt bzw. 

werden die urspriinglich italienischen Fassun- 

gen der Beitrage verwendet. Manche der nur 

in Palermo gezeigten Objekte enthalt bereits 

der Mannheimer Katalog.

Allein der Titel der Schau, die sich in ihrem 

Umfang offenbar die Stuttgarter Ausstellung 

Die Zeit der Staufer. Geschichte, Kunst, Kultur 

von 1977 zurn Mafistab nimmt, deutet an, dal? 

es sich in manchen Bereichen um eine Neuak- 

zentuierung handelt. Schwerpunkte und Ziel- 

setzungen wurden fur das Jahr 2010 vollig 

anders gewahlt. Dies ist nicht nur der restrik- 

tiver gewordenen Ausleihpraxis geschuldet, 

sondern auch der Tatsache, dal? viele Themen 

wie die Kultur am Hofe Kaiser Friedrichs IL, 

der staufische Burgenbau, die Kreuzziige und 

der Austausch zwischen Orient und Okzident
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Abb. i Thronender Konig, Norditalien, um 

1233. New York, The Metropolitan Museum of 

Art (Kat.nr. IV.B.1.5) 

im 12. und 13. Jh. schon in zahlreichen weite- 

ren Ausstellungen, Kongressen und Monogra- 

fien diesseits und jenseits der Alpen abgehan- 

delt worden sind, wo man Federico II erst spat 

auch als italienischen Herrscher wiirdigte.

Hier konnen nur einige der jiingsten Ausstel

lungen genannt werden: Kaiser Friedrich II. 

(1194-1250). Welt und Kultur des Mittel- 

meerraums, Ausst. Oldenburg 2005, Kat. hg. 

v. Mamoun Fansa u. Karen Ermete, 2008. - 

Nobiles Officinae. Perle, filigrane e trame di 

seta dal Palazzo Reale di Palermo, Ausst. 

Palermo 2006, 2 Bde., hg. v. Maria Andaloro, 

2006. - Nobiles Officinae. Die koniglichen 

Hofwerkstatten zu Palermo zur Zeit der Nor- 

mannen und Staffer im 12. und 13. Jahrhun- 

dert, Ausst. Kunsthistorisches Museum Wien, 

Kat. hg. v. Wilfried Seipel, 2004. - Die Kreuz- 

ziige. Kein Krieg ist heilig, Ausst. des Bischof- 

lichen Dom- und Didzesanmuseums Mainz, 

hg. v. Hans-Jurgen Kotzur, 2004. - Saladin 

und die Kreuzfahrer, Ausst. Halle a.d. Saale 

2005/06, Oldenburg 2006 und Mannheim 

2006, Kat. hg. v. Alfried Wieczorek, Mamoun 

Fansa u. Harald Meller, 2005. - Bilder und 

Bauten Unteritaliens zur Zeit der Normannen 

und Staffer. Auf den Spuren des Kieler Kunst- 

historikers Arthur Haseloff in Apulien, Ausst. 

Kunsthalle Kiel 2001. - Federico II. Immagine 

e potere, Ausst. Bari 1995, Kat. hg. v. Maria 

Stella Cald Mariani u. Raffaella Cassano, 

1995. r Federico II e 1’Italia. Percorsi, luoghi, 

segni e strumenti, Ausst. Rom 1995/1996, 

Kat. v. Cosimo Damiano Fonseca, Aufsatze 

hg. v. Giancarlo Andenna, 1995. - Federico e 

la Sicilia. Dalia terra alia corona, Ausst. 

Palermo 1994/1995, 2 Bde., 1995.

Eine bedeutende Rolle fiir die genannte 

Neuakzentuierung des Epochenbildes auch 

hinsichtlich der Wissenschaftsgeschichte in 

Deutschland spielten die seit dem Jubilaums- 

jahr 1994 regelmaEig in unterschiedlicher Tra- 

gerschaft stattfindenden Staufertagungen: 

Intellectual Life at the Court of Frederick II of 

Hohenstaufen, hg. v. W. Tronzo, 1994. - Die 

Staffer im Siiden. Sizilien und das Reich 

[Beitrage der Tagung in Erice 1994], hg. v. 

Theo Kolzer, 1996. - Kunst im Reich Kaiser 

Friedrichs II. von Hohenstaufen. Kolloqui- 

ums-Akten Rheinisches Landesmuseum Bonn, 

Bd. 1 hg. v. Kai Kappel u. Dorothee Kemper, 

1996; Bd. 2 hg. v. Alexander Knaak, 1997. - 

Burg und Kirche zur Stauferzeit. Akten der 1. 

Landauer Staufertagung 1997, hg. v. Volker 

Herzner u. Jurgen Kruger, 2001. - Kunst der 

Stauferzeit im Rheinland und in Italien. Akten 

der 2. Landauer Staufertagung 1999, hg. v. 

Volker Herzner u. Jurgen Kruger, 2003. - 

Oben und unten - Hierarchisierung in Idee 

und Wirklichkeit der Stauferzeit, Akten der 3. 

Landauer Staufertagung 2001, hg. v. Volker 

Herzner u. Jurgen Kruger, 2005.

Fiir die monographischen Abhandlungen muE 

auf die Bibliographien der zitierten Bande ver- 

wiesen werden; ihre Zahl ist insbesondere zu 

Friedrich II. mittlerweile so stark angestiegen, 

daE die von Carl A. Willemsen herausgege-
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der Kompilation zum sog. eucharistischen 

Messer (Kat.nr. V.D.5). Dort wird auf die ver- 

meintliche Verwendung eines solchen Messers 

in der Ambrosianischen Liturgie verwiesen. 

Diese ist jedoch auch in der angegebenen Lite- 

ratur nicht belegt. Vielmehr wird im Text des 

dort zitierten Mailander Museumskatalogs 

(Oleg Zastrow, Museo d’Arti Applicate. Ore- 

ficerie, Mailand 1993, 30) auf den Artikel des 

Kirchenhistorikers Diego Sant’Ambrogio ver

wiesen, in dem - leider ohne Quellenbeleg - 

der Gebrauch eines solchen Messers bei den 

Cluniazensern fur die Gabenbereitung postu- 

liert wird (Nel Museo di Porta Giovia. Il Col- 

tello Eucaristico di S. Andrea di Vercelli, in: Il 

politecnico 56, 1908, 641-648, hier: 647).

Bei dem in der ersten Sektion prasentierten 

Mythos von Barbarossa im Kyffhauser mul? 

man fragen, ob dieser wirklich noch im allge- 

meinen kulturellen Gedachtnis lebendig ist 

oder nicht mittlerweile ein Kapitel der Rezep- 

tionsgeschichte darstellt, das durch die Instru- 

mentalisierung in der NS-Zeit nicht zuletzt mit 

der Verwendung des Decknamens »Unterneh- 

men Barbarossa« fiir den Uberfall auf die 

Sowjetunion und dessen Aufarbeitung abge- 

schlossen werden mlil?te. Nur in einer einzigen 

Beamerprasentation der Ausstellung wird mit 

einer Landkarte des Rul?landfeldzuges und 

einem Zitat der Weisung Nr. 21 Hitlers schlag- 

lichtartig darauf eingegangen, auch in den 

Begleitpublikationen vertiefte man das Thema 

nicht. Davon abgesehen, ist aber schon an- 

hand der mittelalterlichen Objekte wie dem 

»Cappenberger Kopf« deutlich, dal? die 

Mythenbildung bereits in der Stauferzeit selbst 

begann. Befremdlich ist in diesem Zusammen- 

hang auch, dal? die Architekturaufnahmen 

von Arthur Haseloff in der Ausstellung aus- 

schliel?lich im Kontext der Mythenrezeption 

gezeigt werden. Im Katalog der Objekte 

erscheinen die Fotografien nur im Anhang 

ohne rechten Bezug zum Gesamtzusammen- 

hang. Wenigstens im Essay von Jens Friedhoff 

liber die Burgenforschung und -restaurierung 

im 19. und 20. Jh. wird Haseloffs Beitrag zur 

Bauforschung in Siiditalien gewiirdigt (Essay

band, 56E). Man fragt sich deshalb, warum 

dessen Aufnahmen nicht (auch) im Kontext 

der Behandlung der Kastellbauten als Doku- 

mente prasentiert werden.

Das zweite Thema der Ausstellung klingt 

bereits im Haupttitel an: die Frage nach dem 

Kulturtransfer zwischen den Reichsteilen jen- 

seits und diesseits der Alpen und seinen Aus- 

wirkungen. Daraus ergibt sich die Frage nach 

regionalen Identitaten ebenso wie diejenige, 

was denn nun eigentlich »staufisch« sei. Gian 

Pietro Brogiolo meint in seinem Essay liber die 

Wohnarchitektur in der Ost-Eombardei sogar, 

dal? man in dieser Region im Gegensatz zu 

Venetien kaum von staufischer Architektur 

sprechen konne (313). Auch sonst wird die 

grol?e Heterogenitat dieses Reiches anschau- 

lich: Fiir das zerstorte Briickentor von Capua, 

von dem fast alle figlirlichen Fragmente und 

diesbeziiglichen Dokumente in der Ausstel

lung zu sehen sind (Katalog, 149-160), gibt es 

eben im Reichsgebiet diesseits der Alpen 

nichts Vergleichbares aus der Zeit. Im Rhein- 

Main-Gebiet findet man hingegen den gemein- 

samen Nenner beim Burgen- und Pfalzenbau 

sowie bei den Kaiserdomen. Bedauerlicher- 

weise wurde hier jedoch kein Blick liber die 

heutigen Eandesgrenzen geworfen. Denkmaler 

aus dem Eisai?, das bekanntlich mit einer 

Reihe von staufischen Herrschaftsorten aufzu- 

warten hat, hatten das vielfaltige Bild dieser 

Kulturlandschaft abrunden konnen, wie u.a. 

auch der Beitrag von Thomas Biller im Kapitel 

»Der stauferzeitliche Burgenbau am Ober- 

rhein« im Mannheimer Tagungsband nahelegt 

(Verwandlungen des Stauferreichs, 399-422, 

hier: 409!!.).

Bei der Behandlung der in der Zeit der Staufer 

von Italien kommenden kulturellen Bewegun- 

gen ist erstaunlich, dal? das Thema der Bettel- 

orden in der Ausstellung nur durch das sog. 

Bul?gewand der Heiligen Elisabeth (Kat.nr. 

VI.B.i) und eine toskanische Sammelhand-
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aus dem 4. Jh. v. Chr. aus Palermo [Kat.nr. 

III.B.18] und die Biiste einer gekronten Frau 

aus Ravello (Abb. 2), die Nicola Bartolomeo 

da Foggia zugeschrieben wird und zumeist in 

die angiovinische Zeit datiert wurde - eine 

Einordnung, der auch der Katalog unter Nr. 

III.B.i 3 folgt. Was Valentino Pace im Mann- 

heimer Tagungsband fiir die Bildnisse Fried

richs II. versucht, namlich die vorgeblich au- 

thentischen Portrats und spateren Bildnisse 

chronologisch geordnet in einem Katalog 

zusammenzufassen (Verwandlungen des Stau- 

ferreichs, 34-52), bleibt bei den Steinschnitten 

noch ein Desiderat. Wie Ingrid Szeiklies- 

Weber im gleichen Band deutlich macht (ebd., 

308-320), gab man sich bislang in der For- 

schung mit der als Arbeitshypothese gedach- 

ten Bezeichnung »Staatskameen« von Hans 

Wentzel aus dem Jahr 1962 zu schnell zufrie- 

den, ohne nach tatsachlichen Belegen fiir stau- 

fische Steinschneiderwerkstatten beispiels- 

weise am Hofe Friedrichs II. zu suchen. Dem- 

entsprechend werden die Steinschnitte in der 

Ausstellung dann auch von der Abteilung 

»Hofwerkstatten« abgesetzt.

Ein wichtiger Aspekt der neuen Forschungen 

zum Stauferkaiser Friedrich Barbarossa sind 

dessen Anleihen bei der Herrschaftspraxis in 

Byzanz. Wie Eleni Tounta im Mainzer 

Tagungsband ausfiihrt, war das Vorbild dort 

am wirksamsten, wo es um den Alleinvertre- 

tungsanspruch auf die Romische Kaiserwiirde 

ging (Staufisches Kaisertum, 173E). Augenfal- 

lig wird dies insbesondere bei der Amtstracht 

des Kaisers, wie Jan Keup in seinem originel- 

len Beitrag zu imperialen Kleiderformen im 

12. Jh. im gleichen Band veranschaulicht: Ein 

in der Mitte langsverlaufender breiter Streifen 

imitiert den byzantinischen Loros. So ist es 

z.B. im Liber ad honorem August! von Petrus 

de Ebulo zu sehen, der zwischen 1195 und 

1197 entstanden ist (ebd., 378, Abb. 22).

Die Leistung der Ausstellung liegt sicherlich 

weniger in einer grundlegenden Um- und Neu- 

bewertung der Hauptwerke der Stauferzeit als 
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in ihrer Kontextualisierung. Ob man dafiir 

unbedingt den mehrere Tonnen schweren Sar- 

kophag Rogers I. nach Mannheim transportie- 

ren (Kat.nr. IV.C.1.1) und als SchluEpunkt der 

Ausstellung die nicht weniger gewichtige Sitz- 

statue Karls I. von Anjou von Arnolfo di Cam

bio aus den Musei Capitolini (Kat.nr. 

VI.D.42) den Gefahren eines Transposes aus- 

setzen muEte, mag aus konservatorischen 

Griinden fraglich sein, doch verfehlt die Pre

sentation ihre Wirkung nicht: Die Einbindung 

der Staufer in das europaische Machtesystem 

wird auf imposante Weise anschaulich.

Auch fiir eines der meistdiskutierten Bildnisse 

der Stauferzeit, den »Cappenberger Kopf«, 

wird keine neue Interpretation geboten, 

obgleich man im Mannheimer Tagungsband, 

Katalog und Essayband dazu durchaus kon- 

troverse Thesen vertritt. So betont Lieselotte 

E. Saurma-Jeltsch mit Verweis auf ein Siegel 

Friedrichs I. den Rombezug der Darstellung, 

die sie als Bildnis Barbarossas deutet (Ver- 

wandlungen des Stauferreichs, 268-307), 

ebenso »unzweifelhaft« sieht es auch Caroline 

Horch (Kat.nr. II.A.16). Ursula Nilgen 

bestarkt dagegen in ihrem Beitrag im Essay

band mit dem programmatischen Titel »Stau- 

fische Bildpropaganda: Legitimation und 

Selbstverstandnis im Wandel« ihre bereits im 

Jahr 2000 geauEerte These, daE es sich um 

eine Darstellung Karls des GroEen handele, 

dessen Heiligsprechung 1165 der Staufer ja 

betrieb. Mit der erstmaligen Presentation 

eines groEen Teils der in dem Kopf verborge- 

nen Reliquien ist dann auch in der Ausstellung 

der Akzent auf die spatere Nutzung als Reli- 

quiar - urspriinglich fiir das Haar des Evange- 

listen Johannes - gelegt. Das Depositum 

erhielt jedoch bis ins 14. Jh. immer wieder 

Zustiftungen, deren Geschichte noch weiter 

aufgearbeitet werden soil.

Die Imitatio Karoli der Staufer auEerte sich 

auch in anderen Gattungen, z.B. in Gestalt des 

Aus- und Umbaus der von den Staufern nur 

wenig genutzten Pfalz Ingelheim, wie ihn Hol-
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Abb. 3 Pluviale, ehem. Kaisermantel, Sizilien, i. Drittel 13. Jh. Metz, Domschatz (Kat.nr. VI.A.22)

ger Grewe im Mainzer Tagungsband skizziert 

(Staufisches Kaisertum, 383-403). Die Ge- 

samtauswertung der hochmittelalterlichen 

Funde und Befunde hat jedoch gerade erst 

begonnen. Die anlablich der Ausstellung 

erfolgte Untersuchung des Kaisermantels aus 

Metz (Kat.nr. VI.A.22, der dazugehdrige Text 

steht jedoch unter Kat.nr. VI.A.23), der in der 

Metzer Domkirche als Pluviale diente und als 

Mantel Karls des Grofien gait (Abb. 3), konnte 

die bereits fruher geauEerte These erharten, 

dal? es sich um den Kronungsmantel Fried

richs II. handelt, der vermutlich auch in Sizi

lien gefertigt wurde. Die genauen Untersu- 

chungsergebnisse sind jedoch spateren Publi- 

kationen vorbehalten. Auf die Ikonographie 

des Stucks, das nimbierte Adler im Rapport 

zeigt, geht u.a. Martina Giese im Mainzer 

Tagungsband ein, die den stark zunehmenden 

Gebrauch des Adlersymbols unter den Stau- 

fern untersucht hat (ebd., 323-360, hier: 332).

Die in der Literatur immer wieder postulierte 

Tatigkeit lombardischer Steinmetze an den 

Kathedralen in Mainz und Worms zeigt, wie 

sich das Verhaltnis der Staufer zu Italien in der 

Rhein-Region kiinstlerisch auswirkte. Die 

Plausibilitat dieser Annahme unterstrich 

erneut Aquilante De Filippo in seinem Beitrag 

im Essayband, indem er fur Worms vor allem 

Vergleiche mit Bauskulptur in Pavia anstellt, 

v.a. in S. Pietro in Ciel d’Oro, S. Agata al 

Monte sowie bei den Kapitellen der zerstorten 

Kirche S. Giovanni in Borgo (150-160, hier 

156E).

Als Fazit lal?t sich festhalten, dab die beiden 

Tagungsbande die zumeist interessantere Lek- 

tiire bieten, wenn man nach neuen Erkennt- 

nissen oder dem Stand der Forschung bei 

bestimmten Fragen sucht. Ausstellung, Kata

log und Essayband bieten didaktisch aufberei- 

tet ein facettenreiches Spektrum der kulturge- 

schichtlichen Prozesse wahrend der Stauferzeit 

diesseits und jenseits der Alpen. Dabei war es 

eine kaum zu uberschatzende Leistung der 

Ausstellungsorganisatoren, eine so grof?e 

Anzahl kiinstlerisch herausragender Objekte 

zu versammeln, was sicherlich in absehbarer 

Zukunft nicht noch einmal moglich sein wird.

Esther Wipfler
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