
erweitert wird. Als ein Ergebnis ist zu verzeichnen, daB mit Hilfe technischer 

Verfahren der rein optische Befund einer Untersuchung an GroBbronzen bestatigt 

oder auch widerlegt werden kann. Rbntgenaufnahmen, chemische oder andere 

Analysen von Kunstwerken konnen weitere wichtige Informationen liber den 

BronzeguB liefern. In diesem Zusammenhang bildeten die praktischen Ubungen 

der Kaltarbeit und des Lotens eine sinnvolle Erganzung der wissenschaftlichen 

Vortrage, da jeder Teilnehmer die Moglichkeit hatte, den Umgang mit dem Ma

terial Bronze zu erproben.

Eine Publikation der Vortrage unter der Verantwortung von Edilberto Formigli 

ist beabsichtigt. Fur erganzende Hinweise danke ich Caterina Maderna-Lauter, 

Peter C. Bol, Gotz Lahusen und Frank Wilier.

Edgar Lein

DIE STADT IN DER ROMISCHEN WELT

XIV. Internationaler KongreB fiir Klassische Archaologie in Tarragona 

(5.-11. September 1993)

Die Klassische Archaologie prasentierte sich auf ihrem XIV. Internationalen 

KongreB auf ungewohnte Weise: Die traditionellen kunstarchaologischen Gebiete 

(etwa Skulptur und Malerei) kamen kaum zur Sprache; vielmehr standen fiir ein- 

mal topographische Fragen im Mittelpunkt. Von den fast 1200 Teilnehmern wa- 

ren mehr als die Halfte Spanier, ein weiteres Viertel Italiener. Andere Hochbur- 

gen der Klassischen Archaologie wie Griechenland und die Tiirkei, aber auch 

England und der deutschsprachige Raum waren zahlenmafiig erstaunlich schwach 

vertreten.

Der Tagungsort muBte fiir das gewahlte Thema besonders geeignet erschei- 

nen: Das antike Tarraco gehbrt zu den bedeutqndsten rbmischen Stiidten der ibe- 

rischen Halbinsel - und dank den Anstrengungen der zum „Taller Escola d’Ar- 

queologia (TED'A)“ zusammengeschlossenen jungen Archiiologen auch zu den 

am besten erforschten. Die Reste der antiken Stadt sind in Tarragona an vielen 

Stellen sichtbar; sie gaben dem Thema eine eindringliche Aktualitat. Die vormit- 

taglichen Hauptvortrage fanden in einem halbrunden offenen Auditorium statt, 

vor dem imposanten Hintergrund der romischen Stadtmauer - von den Nachtei- 

len dieses Arrangements wird noch die Rede sein miissen. DaB freilich ausge- 

rechnet der so erfolgreich arbeitende „TED’A“, dessen Tatigkeit seinerzeit ein 

Grund fiir die Vergabe des Kongresses nach Tarragona gewesen war, vor einigen 

Jahren aus politischen Griinden aufgelost wurde, bedeutet fiir die Erforschung des 

antiken Tarraco einen schweren Riickschlag und wurde nachdriicklich bedauert.

Die verteilten „Pre-Actes“ mit Zusammenfassungen der meisten gehaltenen 

und mancher nicht gehaltener - Vortrage umfassen insgesamt 573 Seiten. Es 

kann daher an dieser Stelle nicht versucht werden, eine objektive Ubersicht zu 

geben. Jeder Teilnehmer muBte aus dem iiberwiiltigenden Angebot auswahlen,
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was ihm wichtig erschien und so brachte jeder andere Erkenntnisse und andere 

Eindriicke nach Hause. Ich mbchte nur einige Aspekte herausheben, die mir fiir 

eine weitere Beschaftigung mit dem Thema der Tagung interessant scheinen.

zum Programm:

Vorgesehen waren insgesamt 46 Hauptvortrage von 30 bis 60 Minuten Dauer 

und 236 viertelstiindige Mitteilungen, von denen jedoch viele nicht gehalten war

den. Die nachmittaglichen Sitzungen fanden in sechs Sektionen statt. Dazu ka- 

men eine Diskussionsrunde uber „Die antike Stadt und die moderne Stadt"; eine 

Ausstellung mit dem Titel La ciudad hispano-romana', die Mbglichkeit, mit dem 

„Expo-Bus“ Museen und Sehenswiirdigkeiten der Stadt und mit dem „Arqueo- 

Bus“ die archaologischen Statten der Umgebung (Villa und Mausoleum von 

Centcelles; Villa dels Munds, Bogen von Bara, Scipionengrab u. a. m.) zu be- 

sichtigen; und endlich eine Reihe von Buchprasentationen. Die Rahmenthemen 

der Vortrage lauteten:

6. 9.: ..Programas decorativos", „La continuidad de la ciudad en epoca de cri

sis"; „Tarraco“; „Alexandria“; „E1 evergetismo en la ciudad".

7. 9.: Jmplantacion territorial y funcion de la ciudad en el mundo romano"; 

„Programas de fundacion"; „Producci6n y comercio en la ciudad romana"; „Va- 

ria“; „Vfas de Comunicacion"; „Ciudades del Limes"; „Ciudades y ambito terri

torial".

8. 9.: „Roma y el urbanismo antiguo"; „Materiales de construction y tecnica 

edilicia"; „E1 espacio reiigioso en la ciudad romana"; „E1 espacio polftico-admi- 

nistrativo en la ciudad romana"; „Roma“; „Italia“.

9. 9.: „Adaptaci6n e innovation urbana"; „Grecia“; „Asia Menor"; „Ciudades 

del desierto"; „Gallia Narbonensis"; „Libia“; „Hispania“.

10. 9.: delimitation y uso del espacio urbano"; „teatro, anfiteatro y circo"; 

„Termas“; „Necr6polis“; „Casa y jardi'n"; „Ciudad helenistica y ciudad romana".

zum Stand der Stadteforschung:

Die rbmische Stadt war in den letzten Jahrzehnten vielfach Gegenstand einge- 

hender Untersuchungen. Dieses Interesse speiste sich aus ganz unterschiedlichen 

Quellen und hat zu unterschiedlichen Vorgehensweisen gefuhrt. Die elementare 

Form ist gewiB die des Ausgrabungsberichts. Anders als friiher suchen die mei- 

sten Ausgraber heute nicht mehr gezielt nach spektakularen Kunstwerken, son- 

dern versuchen architektonische und topographische Zusammenhange freizule- 

gen, zu dokumentieren und durch den Vergleich mit ahnlichen Anlagen einzu- 

ordnen. Fiir einzelne Gebiete des Imperium Romanum sind die Ausgrabungsbe- 

richte lexikonartig erfaBt und damit leicht (iberschaubar gemacht worden (z. B. J. 

de Alarcao, Roman Portugal I-II. 1988. - R. Redou, R. Chevallier, P. Pinon, Ar

chitecture et urbanisme en Gaule Romaine II. L’urbanisme, 1988).

Neben diesen eher deskriptiven Untersuchungen gab es zahlreiche Versuche, 

einzelne Aspekte scharfer zu fassen und eingehend zu studieren. Die archaologi- 

sche Forschung ging dabei haufig von einem bestimmten Bautypus aus, wobei
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typologische Besonderheiten, Funktion, Entwicklung und Ausstattung dargestellt 

wurden. Exemplarisch ist dafiir eine Reihe von Kongressen der spanischen und 

franzosischen Kollegen (z. B.: Les cryptoportiques dans 1’architecture romaine, 

Rom 1972, 1973. - El teatro en la Hispania romana, Merida 1980, 1982. - Los 

foros romanos de las provincias occidentales, Valencia 1986, 1987. - Les encein

tes augusteennes dans 1’occident romain, Nimes 1987, 1987. - Les thermes re

mains, Rom 1988, 1991. - La casa urbana hispanorromana, Zaragoza 1988, 

1991. - Le theatre antique et ses spectacles, Lattes 1989, 1992. Vgl. auch J. Ch. 

Baity, Curia ordinis, 1991). Andere Tagungen beschaftigten sich mit den Stadten 

engerer geographischer Raume (z. B. La citta nell'Italia settentrionale in eta ro

mana, KongreB Udine 1987, 1990. - Les villes de Lusitanie romaine, KongreB 

Talence 1988, 1990. - W. Eck, H. Galsterer [Hrsg.], Die Stadt in Oberitalien 

und in den nordwestlichen Provinzen des rbmischen Reiches, KongreB Kbln

1989, 1991).

Ein verstarkt historischer Ansatz ist vor allem in der deutschen Forschung 

entwickelt worden. Dabei wird versucht, die einzelnen Entwicklungsstufen der 

Stadte als kulturhistorische Quellen zu interpretieren: In welchen Epochen, und 

in welcher Weise, sind Stadte entscheidend gepragt Oder umgeformt worden? 

Welche politischen, sozialen, wirtschaftlichen Bedingungen liegen den Verande- 

rungen zugrunde? und: Wie wirkte sich die Gesamtheit der architektonischen En

sembles einer Stadt („Stadtbild“) auf die Befindlichkeit ihrer Bewohner aus? 

Diese Forschungsrichtung ist exemplarisch von P. Zanker vertreten worden, der 

in Tarragona leider nicht anwesend sein konnte (P. Zanker, Pompeji. Stadtbilder 

als Spiegel von Gesellschaft und Herrschaftsform, 1987). Sie manifestierte sich 

auch in mehreren Kongressen, die die von P. Zanker geleitete „Kommission zur 

Erforschung des antiken Stadtewesens der Bayerischen Akademie der Wissen- 

schaften“ gemeinsam mit anderen Institutionen seit 1985 durchgefiihrt hat (vgl. 

v. a. W. Trillmich, P. Zanker [Hrsg.], Stadtbild und Ideologic. Die Monumentali- 

sierung hispanischer Stadte zwischen Republik und Kaiserzeit, Madrid 1987,

1990. - H.-J. Schalles, H. von Hesberg, P. Zanker [Hrsg.], Die romische Stadt im 

2. Jh. n. Chr. Der Funktionswandel des offentlichen Raumes, Xanten 1990, 

1992). Die Schwierigkeiten dieser Art von Stadtforschung liegen auf der Hand: 

Bis heute ist keine antike Stadt vollstandig ausgegraben worden und selbst wo 

das Stadtgebiet groBflachig freigelegt ist, miissen friihe „Stadtbilder" aus spaten 

Phasen miihsam rekonstruiert werden. Dies laBt sich nur erreichen durch die Ver- 

kniipfung moglichst vieler Informationen (Inschriften. literarische Quellen, Miin- 

zen, Ausstattung bffentlicher und privater Raume etc.). Mehrfach wurde denn 

auch wahrend des Kongresses in Tarragona die traditionelle Abgrenzung der Fa- 

cher beklagt und eine verstarkte Zusammenarbeit von Klassischen Archaologen 

und „archeologues regionaux“ (P. Gros) bzw. von Klassischen und Friihchrist- 

lichen Archaologen (B. Brenk) gefordert.
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Zm einigen Aspekten der Vortrage:

Angesichts dieser Fulle von Vorarbeiten war es zu begriiBen, daB die romische 

Stadt zum Thema eines Internationalen Kongresses gemacht worden ist. Wer 

aber gehofft hatte, daB dadurch ein Uberblick fiber die Ergebnisse friiherer For- 

schungen erreicht werden konnte oder neue Ansatze erarbeitet wiirden, sah sich 

bald enttauscht. Zwar bot P. Gros im Erbffnungsvortrag („Comprendre la ville 

romaine?") eine souverane Ubersicht uber die Situation der Stadteforschung und 

zeigte Perspektiven fur weitere Untersuchungen. Aber viele Vortrage wiederhol- 

ten - wie bei solchen Veranstaltungen leider iiblich - langst bekannte Ergebnisse 

oder Thesen; nur wenigen Referenten gelang es, fruhere Ergebnisse auszuwerten 

und zu erganzen.

Die Ausbreitung des Stadtewesens im romischen Reich, v. a. in den westli

chen und nbrdlichen Provinzen. war eine Entwicklung mit weltgeschichtlichen 

Folgen. Sie diente auch der militarischen, wirtschaftlichen und juristischen Kon- 

trolle des Territoriums und war daher wenigstens teilweise von Rom aus gesteu- 

ert. AufschluBreich waren in dieser Hinsicht die von D. Pandermalis besproche- 

nen augusteischen Koloniegriindungen in Griechenland (v. a. Patras und Nikopo- 

lis): Sie kamen dutch Synoikismos zusammen, d. h. durch eine Umsiedlung der 

— Bevolkerung der Ortschaften in einem Umkreis von bis zu 70 km. Aber auch 

die alten Tempel der umliegenden Orte wurden abgebrochen und in den neuen 

Koloniestadten wieder aufgebaut: Die neuen augusteischen Griindungen konnten 

so am Glanz der altehrwiirdigen griechischen Kultur und Geschichte teilhaben. In 

diesen Fallen wurde offensichtlich ein von Rom initiiertes Siedlungsprogramm 

umgesetzt. Wo die Stadte selbst uber den Aushau ihres Zentrums entschieden, er- 

folgte die Ubernahme romischer Elemente auch in Griechenland in ganz unter- 

schiedlicher Weise, wie R. Etienne am Beispiel von Argos, Philippi und Thasos 

nachwies. I.

Vor allem seit der friihen Kaiserzeit laBt sich eine gewisse Angleichung im 

Erscheinungsbild der Stadte beobachten. An vielen Orten wird der fiir politische 

und kulturelle Zwecke bestimmte offentliche Raum (Forum, Theater) in groBzii- 

giger Weise ausgebaut oder neu gestaltet. Dabei wurden vielfach Impulse aufge- 

nommen, die von Rom ausgingen. Dies reicht von der Ubernahme bestimmter 

Gebaudetypen bis hin zu den Bildnisstatuen des Kaiserhauses und einzelnen De- 

korationselementen. Ein bekanntes Beispiel ist die Imitation von Ausstattungs- 

stiicken des Augustusforums (Elogia, Clupei, Karyatiden) in den Provinzstadten. 

Diese Elemente werden jedoch in ganz unterschiedlicher Weise kombiniert und 

angepaBt, so daB jede Stadt ihr individuelles Geprage behielt. Forum, Basilica 

und Curia werden aber in der Regel aufeinander bezogen und miteinander ver- 

bunden, wie J. Ch. Baity zeigte. Die iiberragende Bedeutung des monumentalen 

Zentrums fiir die Stadte ergibt sich auch daraus, daB mancherorts Forum und Ba

silica schon einige Jahrzehnte nach ihrer Errichtung vollstandig erneuert und ver- 

groBert wurden; aufschluBreich daflir waren etwa die Vortrage von Ph. Bridel 

liber Nyon und von A. Roth-Conges liber Glanum.
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Mehrere Referenten betonten die Dynamik der antiken Stadte. A. Carandini 

erlauterte am Beispiel Roms, daB die Entstehung einer Stadt oft kein plotzliches 

Ereignis war, sondern das Ergebnis eines langen Verdichtungsprozesses. - S. Dy

son zeigte, wie sich Siedlungen unter veriinderten politischen, militarischen und 

wirtschaftlichen Verhaltnissen wandelten: Aus provisorischen Militarcamps 

konnten feste Lager werden, aus deren Canabae grbBere Orte oder Stadte. Eine 

Verlagerung der Grenze konnte zur Anlage neuer Stadte oder umgekehrt zur 

Aufgabe bestehender Siedlungen fiihren. Eine Grenzstadt wie Dura Europos wur- 

de zeitweise zum Treffpunkt mediterraner und mesopotamischer Einfliisse. - Fiir 

die Stadtmauern in Spanien konnte Th. Hauschild signifikante, funktional be- 

dingte Veranderungen nachweisen. Die friihen Stadtmauern (z. B. von Tarraco) 

waren eigentliche Bastionen, die unter primar strategischen Gesichtspunkten an- 

gelegt wurden und die auch langandauernde Belagerungen durch regulare Trup- 

pen iiberstehen sollten. Nach der Befriedung des Reiches geniigten fiir die neu 

angelegten augusteischen Griindungen (zB. Merida) erheblich diinnere und nied- 

rigere Mauern, um den Zugang zu kontrollieren und die Sicherheit der Stadt zu 

gewahrleisten. Erst die kriegerischen Wirren der Spatantike erforderten wieder 

die Anlage wehrhafterer Mauern. - Das Aufkommen des Christentums manife- 

stierte sich seit dem 4. Jh. n. Chr. durch die Kirchenbauten, die vielfach an der 

Peripherie, manchmal aber auch mitten im Zentrum der Stadt errichtet wurden, 

wie B. Brenk ausfiihrte. So wurde in Jerusalem die Grabeskirche im Zentrum 

uber einem zerstbrten Tempel der Aphrodite errichtet. In Gerasa baute man eine 

Kirche unmittelbar neben dem Artemistempel. Das Christentum trat hier in direk- 

te Konkurrenz zu den heidnischen Kulten. Wenigstens in Trier wurden seine de- 

monstrativen Anspriiche vom Kaiser selbst durch die Uberlassung eines Grund- 

stiicks mitten in der Stadt gefbrdert.

Mehrfach wurde auf die gegenseitige Abhangigkeit von Stadt und Umland 

verwiesen. Das Umland wurde von der Stadt ausgehend durch die Zenturiation 

gleichmaBig aufgeteilt. Es wurde von den villae rusticae genutzt, die wiederum 

der stadtischen Oberschicht gehbrten (A. Carandini). Die Stadt ist Sitz von Ver- 

waltung, Gericht und Markt, aber auch von spezialisierten Handwerksbetrieben, 

und damit eigentliches Zentrum des Umlands (S. Keay).

Die Klassische Archaologie muB stets die Beobachtung, die Analyse, die Aus- 

wertung und den Vergleich konkreter Befunde als Basis haben. Es ist daher ein 

Argernis, daB sich die Organisatoren in Tarragona nicht in der Lage sahen, fiir 

die Hauptvortrage eine sinnvolle Presentation des Bildmaterials zu ermoglichen. 

In dem offenen Auditorium, das sich nicht verdunkeln lieB, waren die Bilder ent- 

weder gar nicht oder nur mit grotesken Spiegelungen und Verzerrungen sichtbar. 

Manche Referenten verzichteten aber iiberhaupt auf jede Illustration, was ihre 

Vortrage unanschaulich und schwer verstandlich machte. Dies muBte um so ent- 

tauschender erscheinen, als die bereits genannten Publikationen der „Kommission 

zur Erforschung des antiken Stadtewesens der Bayerischen Akademie der Wis- 

senschaften“ dafiir einen sinnvollen Weg gewiesen haben: Plane und Grundrisse
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wurden hier jeweils in gleichem MaBstab zusammengestellt, wodurch die einzel- 

nen Phanomene sichtbar und vergleichbar gemacht werden konnten. Fur die ar- 

chaologische Stadteforschung bedeutet jedenfalls nicht nur die Verkniipfung der 

Einzelergebnisse, sondern auch ihre Darstellung noch eine groBe Aufgabe.

Dietrich Boschung

Rezensionen

CORTONA, POLIDORO, GALESTRUZZI UND RUBENS 

(mz7 vier Abbildungen)

Die Rezension meines Buches Pietro da Cortona. Der Aufstieg zum fiihrenden 

Malerim barocken Rom (Tubingen 1991) von Rolf Kultzen (Kunstchronik4~l, 1994, 

S. 168-71) gibt AnlaB, zu drei Punkten Stellung zu nehmen:

1. Die Angabe, bei meiner Untersuchung der Zeichnungen werde „...dem allzeit 

reichlich fliefienden Angebot von Seiten des Kunsthandels recht groflziigig Zugang 

gewahrt" (Kultzen, S. 168), weckt den Wunsch nach Prazisierung, bei welchen Blat- 

tern aus dem Kunsthandel ich denn weniger genau hingeschaut habe als bei jeder 

anderen Zeichnung in einem Museum.

2. Um zu verdeutlichen, wie in Cortonas Werken Frieskompositionen von Poli- 

doro da Caravaggio adaptiert sind, habe ich zehn Abbildungen meist von Repro- 

duktionsstichen derselben ausgewahlt, die Cortona damals wahrscheinlich kannte. 

Kultzen (S. 169) wendet dagegen ein, ich hatte mich stattdessen „...der gegenuber 

den vergleichbaren Arbeiten Cortonas mit nur geringfiigiger Verspatung entstande- 

nen Blatter von Giovanni Battista Galestruzzi oder des Pietro Santi Bartoli... be- 

dienen... “ sollen, weil diese „...den seither weitgehend zerstbrten Fassadenmalereien 

Polidoros, vor allem aber der davon abgeleiteten Vortragsweise Cortonas ungleich 

ndher... “ stiinden. Diesem Hinweis eines ausgewiesenen Polidoro-Forschers nach- 

gehend habe ich Uberpriift, welche Abbildungen zu ersetzen gewesen waren. Hier 

ist das Ergebnis: Drei dieser Kompositionen sind -soweit ich sehe - nur in den von 

mir abgebildeten Stichen uberliefert (Abb. 96,105, 329), eine weitere Darstellung 

nur in der von mir reproduzierten Zeichnung (Abb. 137). Fiir die Ubrigen sechs Ab

bildungen (95, 101, 114, 326, 337 und 338) scheint es iiberhaupt keine Vorlagen 

von Bartoli zu geben, jedenfalls werden in der Literatur lediglich dessen acht Sti- 

che nach Polidoros Fassadenfresken am Palazzo Gaddi genannt. Nur fiir zwei mei

ner Abbildungen nach Friesen am Palazzo Milesi (Abb. 101 und 326) sind mir Sti- 

che von Galestruzzi bekannt, die vermutlich ebenso wie seine anderen, zum Teil 

datierten Stiche nach Polidoro (Illustrated Bartsch, Bd. 46, S. 78ff.) zwischen 1656
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