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che den vermeintlichen Tod ihres Bruders 

Orestes beweint« gemalt, aber es ist bei ihm 

keine Rede von einem Portrat der Herzogin. 

Als Bildnis Carl Maria von Webers von Carl 

Vogel von Vogelstein wird ein Gemalde aus- 

gegeben, bei dem die Haltlosigkeit beider Be- 

zeichnungen durch den Vergleich mit der 

Lithographic deutlich wird, die nach einem 

gezeichneten Portrat Vogel von Vogelsteins 

von dem Komponisten 182.3 geschaffen wor- 

den ist. Ein laut Signatur 1733 von Balthasar 

Denner gemaltes Portrat soli Georg Friedrich 

Handel darstellen. Der Maier hat bei seinem 

Aufenthalt in England zwischen 1721 und 

1728 Handel portratiert. Ein gesichertes 

Portrat bewahrt die National Portrait Gallery 

in London. Es ahnelt dem Portrat des DHM 

nur sehr entfernt. 1733 sind sich die beiden 

Manner jedenfalls nicht begegnet. Ein Han- 

delportrat Denners kostet sicher das Zehn- 

fache von einem der immer wieder im Handel 

auftauchenden anonymen Bildnisse dieses 

Maiers. Dieses, wie auch andere zweifelhafte 

Bilder, ist eine Erwerbung des Landes Berlin, 

in dessen Dienst sachverstandige Kunsthisto- 

riker tatig sind. Sie werden bei solchen An- 

kaufen nicht um Gutachten gebeten.

Der Ruf Berlins als Stadt der Wissenschaft 

nimmt Schaden. Wer Kunst sammelt, macht 

Fehler. Die Mifigriffe des DHM werfen indes- 

sen ein schlechtes Licht nicht nur auf die 

Einrichtung, sondern auch auf die Machte, 

die sie stiitzen. Wer die Geschichte darstellt, 

stellt sich damit auch selber dar. Der an den 

Gegenstanden der Vergangenheit gescharfte 

Blick trifft zwangslaufig auch denjenigen, der 

sie prasentiert. Wird eine Kurskorrektur des 

DHM moglich sein?

Helmut Bdrsch-Supan

Exultet. Rotoli liturgici del medioevo meridionale

Abbazia di Montecassino, bis 31. August 1994

alrrHDDlELrynHnDhLRdknlrLLFER2hER0NR,n2nDDhUR0NRwkhIEhRlEgRwNRbukN 
WheURSrHIHlHhR3hDILknIuhRRpuunRgDDhRiHnHhUR6IFkkInRgDDhRiHnHhRA995OR599RiIHEU 
-ndDkIudRonkFnFFN

Aus Sicht der Buchmalereiforschung darf das 

vergangene Jahr, wie bereits 1993, zu den 

uberdurchschnittlich ertragreichen Jahrgan- 

gen gezahlt werden, nicht zuletzt dank dem 

hier anzuzeigenden opulenten Ausstellungs

katalog. Bisher ist es wohl noch nie gelungen, 

fur eine Ausstellung im Bereich mittelalterli- 

cher Buchmalerei samtliche erhaltenen Exem- 

plare eines Typs zusammentragen, so wie dies 

die Veranstalter der Exultet-Schau in Monte

cassino verwirklicht haben. Auf der Aus

stellung haben nur die drei Rollen aus Troia 

gefehlt, welche aber erfreulicherweise trotz- 

dem in den Katalog aufgenommen worden 

sind.

Die Exultetliturgie wurde als Teil der Oster- 

liturgie in der Nacht vor Ostern zur Verherr- 

lichung der brennenden Osterkerze zelebriert. 

Die Pergamentrollen zeigen neben anderen 

Darstellungen an prominenter Stelle zumeist 

das Anziinden der Osterkerze durch einen 

Bischof oder Priester. Als illustrierte liturgi- 

sche Texte sind sie Teil eines HnHkhRrnukhN In 

Kampanien, Apulien und im siidlichen Latium 

wurde die Exultetliturgie aus der Osterliturgie 

herausgeldst und in Form einer Rolle festge- 

halten. Beschrieben sind die Rotuli in der 

Scriptura beneventana, einer kampanischen 

Eigenentwicklung des 8-/9. Jahrhunderts. Die 

skulptierten Ambonen, von denen die Texte
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gesungen und rezitiert wurden, sind in zahl- 

reichen Kirchen Siiditaliens erhalten geblie- 

ben. Das bemerkenswerteste Charakteristi- 

kum der Exultetrollen, die gegenlaufige Dis

position von Text und Bild, ist Folge des 

Einsatzes auf dem Ambo: der vom Zelebran- 

ten vorgetragene Text wurde fur die Glaubi- 

gen prachtvoll bebildert.

Das zur Ausstellung in der benediktinischen 

Mutterabtei erschienene Handbuch erfaBt als 

Korpus samtliche 28 erhaltenen Rollen, auch 

die beiden nicht illustrierten in Avezzano und 

Bari, dazu vier Rotuli mit weiteren liturgi- 

schen Texten.
Das Problem der integralen Abbildung wurde 

meisterhaft gelbst, indem die bis uber neun 

Meter langen Roilen nach einem pragnanten 
Beschrieb jeweils ohne Kopf- und Fufirand, 

gehorig iiberlappend, auf bis zu 16 groB- 

formatigen Bildseiten in zumeist guter Quali- 

tat reproduziert wurden. Geringe Abstriche 

sind nur bei den Abbildungsvorlagen aus klei- 

nen Bibliotheken und generell beim Text

layout zu machen.
Wie die Bibliographic S. 5m9HN zeigt, sind 

bereits rund 200 Bucher und Artikel zu den 

Exultetrollen erschienen. An erster Stelle ist 

gewiB die Monographic von Myrtilla Avery 

aus dem Jahr 1936 zu nennen, zusatzlich der 

vorziigliche Text von Hanno-Walter Kruft im 

sechsten Band des WnDDvIyhErR-lkRglHrudE 

flErHLrudIudH aus dem Jahr 1973. Als Fak- 

simile liegen bereits Vat.lat.9820 und Barb. 

lat.592 vor. Jeder der sich mit Buchmalerei 

beschaftigt, weiB urn die Schwierigkeiten der 

Photobeschaffung, weshalb es als ein bedeu- 
tendes Verdienst der Katalogherausgeber gel- 

ten darf, alle Rollen in Farbabbildungen zu- 

ganglich gemacht zu haben.
Als alteste erhaltene Exultetrolle und mogli- 

cherweise direkte Kopie des Prototyps gilt 

Vat.lat.9820, die mit zwei weiteren aus der 

Vatikanischen Bibliothek bereits auf der 

Handschriftenausstellung mit Schatzen aus 

der Vaticana im Erzbischoflichen Dibzesan- 

museum Koln an der Jahreswende 1992/93 zu 

sehen war. Der Rotulus gilt mit einigen wei

teren als Palimpsest: Urspriinglich enthielt er 

den Exultettext in der sogenannten Vetus 

Itala-Version, die im Siiden des 10. Jahrhun- 

derts vorherrschte, dann aber durch die um 

die qDnlrRn3IrU das Lob der Biene, gekiirzte, 

im tIrrnDRWhenEle enthaltene sogenannte 

Vulgata-Version ersetzt wurde. Im Katalog 

sind beide Textvarianten vollstandig abge- 

druckt. Das Bestehen zweier Versionen 

scheint ein Grund fiir die teilweise mehrfache 

Anfertigung von Rotuli fiir einzelne Kathe- 

dralen oder Abteikirchen zu sein.

Zahlreich sind bei den Rotuli die Stifter- 

inschriften und/oder -darstellungen, welche 
oft die zeitliche und ortliche Einordnung 

erleichtern. So wurde Vat.lat.9820 von Pres

byter und Propst Johannes fiir die Damen- 

abtei S. Pietro fuori le mura von Benevent 

gestiftet. Weitere Angaben zur zeitlichen 

Stellung sind nicht nur bei diesem Exemplar 

aus einer Inschrift in der Darstellung der geist- 
lichen Wiirdentrager, einem fast ausnahmslos 

zu findenden Reprasentationsbild, zu erhal

ten: bei dem gemeinsam mit dem Fiirsten 

Pandolfo erwahnten Landolfo handelt es sich 

um den 969-982 amtierenden Erzbischof von 

Benevent. Landolfo scheint der Initiator des 
Exultet-Prototyps gewesen zu sein, auf den 

sich sein Nachfolger Alfano bezieht, der wahr- 

scheinlich in dem bemerkenswerten Autori- 

sationsbild mit der Ubergabe des Exultet am 

Rollenanfang gemeint ist. Stifterbilder im wei- 

testen Sinn sind mithin die erste und die letzte 

Miniatur der Rolle. Die regionalen stilisti- 

schen Vergleichsbeispiele beschranken sich 

leider auf die Freshen von Sta. Sofia in Bene

vent und San Vincenzo al Volturno aus dem 8. 

respektive 2. Viertel des 9. Jahrhunderts. Ne- 

ben der prazisen Zeichnung erscheint der 

Farbdreiklang Gold-Rot-Blau als Antizipation 

hochgotischer Buchkunst. Der Rotulus stand 

in Benevent bis ins 13. Jahrhundert im 

Einsatz.
DaB Benevent als Bischofssitz und Residenz- 

stadt des langobardischen Herzogs eine be-
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deutende Rolle bei der Konstituierung der 

Exultetrolle gespielt hat, bleibt aufier Zweifel. 

Mit der dortigen Benediktinerabtei sind drei 

weitere Rotuli in Verbindung zu bringen: die 

Exultet i und 2 der Nationalbibliothek von 

Neapel aus der Kollegiatskirche von Mira- 

bella Eclano aus dem mittleren u. und begin- 

nenden I-N Jahrhundert, sowie der die Tra

dition des Skriptoriums reflektierende Cas. 

724 (Bl 13) 3 in der Biblioteca Casanatense 

in Rom aus dem 1. Viertel des 12. Jahrhun- 

derts. Das Bild des Skriptoriums von Benevent 

im letzten Drittel des 10. Jahrhunderts runden 

je ein prachtiges Pontifikale und Benediktio- 

nale derselben Bibliothek in Rom ab. Die 

unter Landolf entstandenen drei Rotuli sind 

nicht von denselben Kiinstlern bemalt wor- 

den, woraus klar wird, dal? in dieser Zeit in 

der Abtei gleich mehrere Maier tatig waren, 
die zweifellos zu den ersten ihres Fachs gehor- 

ten.
Nach dem Zeugnis der erhaltenen Denkmaler 

scheint die bedeutendste Abtei des italieni- 

schen Siidens und Haupt der Benediktiner in 
Montecassino keine konstituierende Rolle 

gespielt zu haben. Der alteste Rotulus aus 

Benevent wurde aber von den cassinesischen 

Schreibern und Malern mitnichten kopiert. 

Der erste illustrierte Rotulus aus Monte

cassino, Vatdat.3784, datiert um 1060. Es ist 
die Zeit des beriihmten Abtes Desiderius, an 

dessen Lektionar Vatdat.1202 nach Beat 

Brenk der Rotulusmaler mitgearbeitet hat. Im 

Unterschied zum Bischofsauftrag ist hier nur 

der Akolyt beim Anziinden der Osterkerze 

gezeigt. Montecassino wurde in der Folge 

wichtig fiir die Verbreitung der Vulgata- 

Version. Das ikonographische Programm von 

Vat.lat.3784 blieb aber folgenlos. Ohne Mi- 

niaturen, dafiir mit wunderbarer Initialor- 

namentik verziert ist die Rolle im Diozesan- 

museum von Avezzano, welche Bischof Pan- 

dolfo von Avezzano 1056 in Montecassino in 

Auftrag gab. Folglich hat das Skriptorium der 

Benediktiner auch fiir auswartige Auftrag- 

geber gearbeitet. Wahrend Add.30337 das 

seit 1022 in der Abtei liegende Regensburger 

Evangeliar Ottob.lat.74 rezipiert, ist der 
Rotulus im Didzesanmuseum von Velletri 

GaFFN 1) nicht mit bekannten Malern der Ab

tei um 1200 oder etwas spater in Verbindung 

zu bringen. Die differierende Datierung von 

Palaographen ins ausgehende 11. Jh. einer- 

seits und von Kunsthistorikern um 1200 

andererseits fordert weitere Forschungen. 

Handelt es sich auch bei diesem Werk um 

einen Palimpsest? Moglicherweise zeichnet 

ein zugewanderter Kiinstler fiir den byzantini-

aFFNRAR’vlDHHkhDDUR8DDHkIURakudI2IhRsIhurnO 
EhNRzIDrHIIuyReIHRqtnHkR’uuDrInRGfnHnDhLT
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schen Klassizismus verantwortlich. Add. 

30337 ist auch bedeutend, weil er in Monte- 
cassino erstmals den Exultettext nach romi- 

schem Branch iiberliefert.
Neben Benevent und Montecassino warden in 

zahlreichen weiteren Skriptorien Kampaniens 

Rotuli geschrieben und bemalt: In Capua/ 

Neapel, Fondi, Gaeta, Salerno, Sorrent, Troia 

und moglicherweise auch in Amalfi.

Zahlreiche ungeldste Fragen bleiben beim 

Exemplar in der John Rylands Library von 

Manchester. Wahrend die Initialornamentik 

ihre nachsten Verwandten in Handschriften 

des 10. Jahrhunderts aus Neapel und Capua 

hat, sind den im Vergleich zu Benevent und 

Montecassino wesentlich grober und mit brei- 

tem Strich gezeichneten Miniaturen nur 

Werke aus Bari beizustellen. Einzigartig ist 

hier die in zwei Momenten - Sieg Christi uber 

die Herrscher des Infernum und Auferstehung 

der Stammeltern - dargestellte Anastasis nach 

dem 15. Kapitel des apokryphen Nikodemus- 

Evangelium.
Wahrend der Bilderumfang der Rollen wech- 

selt, ist die Anordnung der Szenen in einem 
mittleren Mai? elastisch. Haufig ist die 

Schilderung liturgischer Zeremonien wie die 

Ubergabe der Rolle oder die Entziindung der 

Osterkerze. An Personifikationen sind die 

Erde, die Kirche und die Finsternis zu finden. 

Wortillustrationen betreffen vnELDIunRHlkFn 

unDhkleRO Engel blasen die Tuba -, qenLEIr 
3h3lDhkleR2huIFlr - eine stehende Men- 

schenmenge -, qknHkrRunkIrrIeIRO Gegen- 
iiberstellung der Bruder und des Diakons -, 

sowie die durch das Sammeln und Speichern 

des Honigs durch die Bienen aul?erst reizvoll 

illustrierte qDnlrRn3IrN Einige weitere 

Wortillustrationen sind singulare Erfindungen 

der jeweiligen Buchmaler.

Zahlreich sind biblische Szenen: Hollenfahrt 

Christi fur qkLIrR2IuHhkInU Christus zieht die 

Stammeltern aus der Vorholle fur qkrlkkuHIh 

ehkHlhkleU Durchzug durchs Rote Meer fiir 
qklFkleRenkRrIuuhR2rHILIhRHknErIk und 

Siindenfall fiir qngnR3uunHleN Wenige Rol

len haben wie diejenige im Dommuseum von 

Pisa einen vorangestellten christologischen 
Zyklus. Elf Szenen schildern hier die Vita des 

Erldsers von der Verkiindigung bis zum 

AbendmahL Aus den weiteren Miniaturen des 

um 1059-71 fiir den Erzbischof von Capua, 

Ildebrando, hergestellten Rotulus ist einiges 

iiber den Auftraggeber herauszulesen: Dal? 

dieser nicht monastisch, sondern episkopal 

sein mul?, zeigt die Darstellung der geistlichen 

Autoritaten, hier ohne Abte oder Propste. Die 

Wiedergabe zweier weltlicher Machthaber 

spiegelt zudem eine Koregenz wider. Der reich 

mit Gold belegte Rotulus lag friih in Pisa, 

denn er wurde dort kopiert.

Das kulturelle Gefalle von Benevent und 

Montecassino zu kleineren Abteien wie Troia 

ist deutlich. Der im mittleren 11. Jahrhundert 

in Troia entstandene Exultet 1 daselbst ist so- 
wohl beziiglich Schrift wie Bild weniger qua- 

litatvoll als die besten Werke aus der fiihren- 

den Benediktinerabtei oder dem rivalisieren- 

den Bischofssitz. Die Schriften der Exultet 1 

und 2 aus Troia sind in Codices aus dem vom

11. bis ins 13. Jahrhundert aktiven Skrip- 

torium der Abtei wiederzuerkennen. Weitge- 

hend gleich wie Nr. 2 aus der ersten Halfte des

12. Jahrhunderts schreiben die beiden aus 

Quellen bekannten Roberto d’Oswaldo und 

Pietro Senex. Die Kathedrale scheint dann 

unter den Fiihrern des ausgehenden 12. Jahr
hunderts, Guglielmo I. und IE, letzterer auch 

Stifter der beiden erhaltenen wunderbaren 

Bronzetiiren der Kathedrale, einen markanten 

Aufschwung gefunden zu haben. Hier blieben 

allerdings einige wichtige Fragen unbeantwor- 

tet: Wie haben wir uns die Organisation des 

Skriptoriums von Troia vorzustellen? Haben 

die beiden Archivschreiber auch den zweiten 

Troianer Rotulus geschrieben oder bestehen 

nur oberflachliche Werkstattzusammenhan- 

ge? Warum wurden fiir die Troianer Kathe
drale innerhalb doch recht kurzer Zeit gleich 

drei Rotuli angefertigt, wahrend von anderen 
Kirchen bekannt ist, dal? ein einziger Exultet 

wahrend Jahrhunderten Dienst tat?
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Beziiglich Umfang und Qualitat hebt sich der 

dritte Troianer Rotulus aus der zweiten Halfte 

des iz. Jahrhunderts mit seinem auBerge- 

wohnlich umfangreichen Zyklus ab. Die 

Schrift ist im Troianer Prozessionale VI G 34 

der Nationalbibliothek von Neapel wiederzu- 

finden, Kontinuitat des Skriptoriums mithin 

gesichert. Aufgrund der erhaltenen Werke ist 

allerdings nicht anzunehmen, dafi im Skripto- 

rium von Troja kontinuierlich gemalt wurde. 

Bei alter zeitlichen Entwicklung miiBte dies an 

den drei Troianer Rotuli abzulesen sein.

In Apulien scheint neben Troia nur noch das 

Skriptorium von Bari Exultetrollen produziert 

zu haben. Beim altesten Bareser Exemplar aus 

dem zweiten Jahrzehnt des 11. Jahrhunderts 

sind weit starkere byzantinische Einfliisse zu 

erkennen als bei den kampanischen Rollen, 

dies v. a. bei den ostlichen Herrscherbildern 

nachempfundenen Darstellungen weltlicher 

und kirchlicher Autoritaten. Der Rotulus 

bringt ferner zwei Szenen, die in Kampanien 

unbekannt sind: eine wunderbare Miniatur 

mit drei Bienenziichtern und der Windrose 

gleich darunter. Werkstattzusammenhang 

besteht mit dem Benediktionar aus der Mitte 

des 11. Jahrhunderts im Kapitelsarchiv von 

Bari, ebenso wie mit dem zweiten Exultet aus 

den siebziger Jahren daselbst. GewiB waren 

bei den jiingeren Rotuli nicht mehr dieselben 

Malerhande am Werk wie beim ersten Exul

tet, doch eine bemerkenswerte stilistische 

Kontinuitat ist etwa an den breiten ornamen- 

talen Bandern nachzuvollziehen. Die Schrift 

des Benediktionars ist nach den Autoren beim 

lokalen, 1036 bis 1047 dokumentierten Sub- 

diakon und rukIEInkIlr der Kathedrale, Lade- 

mario wiederzufinden. Trotzdem ist es nach 

den Autoren ungesichert, ob an der Kathe

drale oder an der Abtei von San Benedetto 

gearbeitet wurde. Solche Zusammenhange 

sind allerdings nicht zu verifizieren, da Ver- 

gleichsabbildungen fehlen.

Neben den kleineren kampanischen Skripto- 

rien Salerno, Amalfi und Sorrent sind Fondi 

und Gaeta mit einer resp. drei Rollen vertreten. 
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Der Rotulus aus Sorrent, heute in Monte- 

cassino liegend, wurde fur Erzbischof Barbato 

zur Herrschaftszeit Papst Paschalis II. (1099- 

1118) angelegt. Obwohl er als Ganzes von 

Desiderius-Zyklen abhangig ist, zeigt er be- 

deutende innovative Elemente wie die Maria 

Mediatrix am Anfang oder die Verbindung 

der Frauen am Grab mit der Erscheinung des 

Herrn. Hier ware mit Gewinn den stilistischen 

Verbindungen zur etwas alteren franko-sach- 

sischen Buchmalerei nachzugehen, die bei der 

Ornamentik evident sind.

Der Salernitaner Exultet, nach einigen seit 

Anbeginn textlos, wurde in der alteren For- 

schung aufgrund der Kaiserdarstellung wohl 

zu Unrecht mit Friedrich II. in einen Auftrag- 

geberzusammenhang gebracht. Leider sind die 

Farben des im mittleren 13. Jahrhundert ge- 

fertigten Rotulus iibergangen worden. Als Be- 

steller gilt Giovanni da Procida, Kanzler des 

Konigs und enger Vertrauter Manfreds, der 

auch als Auftraggeber der Mosaiken der Ka

thedrale in Erscheinung getreten ist. Nach 

Mario Rotili gehort der Exultet ins Skripto

rium der nahen Abtei von Cava dei Tirenni.

Von den drei Gaetaner Rollen ist nur die erste, 

von Vat.lat.9820 abhangige, aus dem begin- 

nenden 11. Jahrhundert mit dem Dom da

selbst in Verbindung zu bringen. Mit dem 

zweiten hat Leone auf dem Bischofsthron sei

nem Vorganger Bernardo als Stifter nachgeei- 

fert. Das Fehlen der weltlichen Gewalt im Bil- 

derzyklus ist moglicherweise als Parteinahme 

im gleichzeitigen Investiturstreit zu werten.

Der Kulturkreis von Kampanien-Apulien wird 

nur mit den beiden Pisaner Exultet verlassen. 

Der erste, im mittleren 12. Jahrhundert ent- 

standene und nur fragmentarisch erhaltene, 

zeigt anstelle der Beneventana karolingische 

Minuskel, ebenso der unter Bischof Federico 

Visconti (1254-1277) angefertigte.

Auch ein vorziiglicher Ausstellungskatalog 

lafit noch viel Raum fur weitere Forschung: 

Warum neben dem italienischen Siiden nur 

Pisa an der Verbreitung der Rotuli Anteil hat, 

bleibt ungewiB. Weiterfiihrende Untersu-
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chungen muEten noch gezielter die Moglich- 

keiten der Palaographie nutzen. Bei einigen 

Lokalisierungen mit Fragezeichen konnte 

hiermit eine solidere Grundlage geschaffen 

werden.

Eine Orientierung der Bilder zu den Glaubi- 

gen hin erfolgte erst mit dem cassinesischen 

VatJat.3784 um 1060. Die alteren Rotuli 

wurden nachtraglich durch Neuschreiben 

umorientiert. Es ware wohl gewinnbringend 

zu untersuchen, ob die Ausrichtung auf ein 

breiteres Publikum die Bildpragungen beein- 

flufit hat. Interessant ware gcwils auch die 

Gegeniiberstellung der Weihedarstellungen 

der Exultetrollen mit solchen aus Pontifi- 
kalien unter soziologischen und anderen 

Aspekten. Eine Karte gehort in einer Zeit, wo 

Fragen der Kunstgeographie vermehrt das 

Interesse von Publikum und Forschung fin- 
den, zum Standard eines Ausstellungskata- 

logs.

Andreas Bram

II94-I25O

Kunst im Reich Kaiser Friedrichs II. von Hohenstaufen

fhDDh:lIleRnEDgDDIudRgrRm11NR0FlkHr.ndkrRokIgkIudrRSSNRWdIEIrudrR6nEgrO 
elrleRBhEEUR NO5NRs-eFkRA995

Die schon zu Lebzeiten einsetzende Mystifi- 

zierung Friedrichs 11. erschwert bis heute eine 

niichterne Annaherung an den Kaiser und sein 

politisches Handeln. Lange Zeit gait der 

Staufer, wie es schon Jacob Burckhardt for- 

mulierte, als »erster moderner Mensch auf 

dem Throne«. Diese Beurteilung wurde in der 

historischen Forschung der letzten Jahre teil- 

weise korrigiert (vgl. u. a. die beiden neuesten 
Biographien Friedrichs IL: David Abulafia, 

okgkIuyRSSRaRtgI2nDR’e3khkU London 

1988; Wolfgang Stiirner, okIgkIudRS6U Darm

stadt 1992). Auch fiir die Kunstgeschichte be- 

steht die Notwendigkeit, das Bild der Epoche 

zu iiberpriifen, wie bereits auf dem 1990 in 

Washington veranstalteten internationalen 

Kunsthistorischen Symposium SEHDDuHlnD 

6IRnHRHdR,hlkHRhRokgkIuyRSSR4hdErHnlO 

E (hrsg. von William Tronzo, Washington 

1994) deutlich wurde.
Die Vortrage des auf Initiative von Kai Kappel 

(Mainz), Dorothee Kemper (Bonn) und Alex

ander Knaak (Koln) zustandegekommenen 

Bonner Kolloquiums konzentrierten sich in 

der Mehrzahl auf siiditalienische Kunstwerke, 

nicht zuletzt auf die immer noch unzurei- 

chend erforschten Kastellbauten, deren Bau- 

chronologie, Bauherrenschaft wie auch Funk- 

tion in den meisten Fallen nach wie vor um- 

stritten ist. Es fehlen fiir fast alle Kastellbau

ten der staufischen und angiovinischen Epo

che detaillierte Bauaufnahmen. Fiir Castel del 

Monte ist ein solches Vermessungsprojekt vor 

kurzem abgeschlossen worden. Wulf Schirmer 

(Karlsruhe), der diese Arbeiten leitete, berich- 

tete uber die noch unpublizierten Ergebnisse. 
Aufier tiber die relative Bauchronologie hat 

die Vermessung auch Aufschluls iiber das Pla- 

nungs- und Bauverfahren gegeben. Die Unre- 

gelmafiigkeiten des Baues, wie die Verschie- 

bung des Eingangssegmentes und die daraus 

resultierenden Achsenverschiebungen, aber 

auch die Unterschiede zwischen Unter- und 

ObergeschoE, die in der Forschung zu vielen 

fragwiirdigen ikonologischen Deutungsver- 

suchen gefiihrt hatten, konnte Schirmer iiber- 

zeugend aus dem Bauverlauf erklaren. An- 

hand der Tiiranschlage konnen nun einzelne 

Raumabfolgen rekonstruiert werden. Die 

Annahme, dais! die Ausstattung nie vollendet
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