
INGO HERKLOTZ

DER CAMPUS LATERANENSIS IM MITTELALTER

Fiir eine kritische Durchsicht des Manuskripts dankt der Verf. den Herren R. Krautheimer (Rom) und B. Schimmelpfenmg (Augsburg).





Die Beisetzung Innozenz’ II. im September 1143 erregte 

unter den Zeitgenossen mancherlei Aufsehen. Als Grablege 

des Papstes diente ein Porphyrsarkophag, den man aus der 

Engelsburg, dem Mausoleum des Kaisers Hadrian, zum La- 

teran geschafft hatte, und den Quellen des 12. Jahrhunderts 

zufolge handelte es sich um eben jenes Werk, das zuvor 

die sterblichen Uberreste des romischen Herrschers bewahrt 

hatte1. In wie weit diese Annahme der Wirklichkeit ent- 

sprach, wird sich schwerlich klaren lassen, da das Monument 

schon bei einer der beiden groBen Brandkatastrophen, die 

die lateranensische Basilika im 14. Jahrhundert heimsuchten, 

verloren ging. Das Ereignis von 1143 stellte vielleicht den 

Hohepunkt der ,imitatio imperii' dar, wie sie seit der Grego- 

rianischen Reform zusehends die papstliche Selbstdarstel- 

lung bestimmt hatte2. Seit dem spateren 11. Jahrhundert bis 

hin zu den ersten Jahrzehnten des Duecento war die Wieder- 

verwendung antiker, im besonderen porphyrner Sarkophage 

unter den romischen Bischofen gang und gabe. Die neuere 

Forschung hat den imperialen Gedanken in der papstlichen 

Sepultur mehrfach hervorgehoben und Innozenz’ Beanspru-

1 Vgl. von den Quellen des 12. Jahrhunderts die Mirabilia urbis Ro- 

mae 21, CT III 46f.; Graphia aureae Urbis 27, CT III 86; Johannes 

Diaconus, Descriptio Lateranensis ecclesiae 10, CT III 348 und Pe

trus Mallius, Descriptio basilicae Vaticanae 51, CT III 431. Von 

einer „concha porphiretica miro opere constructa“ spricht auch die 

Innozenz-Vita des Kardinals Boso, LP II 385, der allerdings nichts 

uber die Herkunft des Sarkophags mitteilt.

2 Vgl. die grundlegenden Darstellungen von P. E. Schramm, Sacer- 

dotium und Regnum im Austausch ihrer Vorrechte: „imitatio im- 

perii“ und „imitatio sacerdotii“. Eine geschichtliche Skizze zur 

Beleuchtung des „Dictatus papae“ Gregors VII., in: Studi Gregoriani 

per la storia di Gregorio VII e della riforma gregoriana, hrg. von G. B. 

Borino, 2, 1947, 403-457 und id., Die Imitatio imperii in der Zeit 

des Reformpapsttums, in: P. E. Schramm et alii, Herrschaftssyichen 

und Staatssymbolik (wie unten Anm. 163) III, 713-722. Im folgenden 

sind beide Arbeiten zitiert nach den Neufassungen in: Id., Kaiser 

Kbnige und Pdpste. Gesammelte Aufsdt^e %ur Geschichte des Mittelalters, 

4 Bde., Stuttgart 1968-1971, IV. 1, 57-102 und 180-186, mit um- 

fangreichen, aktualisierten bibliographischen Angaben. Die kunst- 

historische Forschung hat die ideologischen Grundlagen der papst

lichen Selbstdarstellung noch nicht in gebiihrendem MaB zur 

Kenntnis genommen; einzelne Aspekte der Auswirkung kaiserli- 

cher und koniglicher Vorbilder in der papstlichen Kunst des 

12. Jahrhunderts behandeln J. Deer, The Dynastic Porphyry Tombs of 

the Norman Period in Sicily (Dumbarton Oaks Studies’5), Cambridge 

Mass. 1959, 136ff.; J. Traeger, Der reitende Papst (Miinchener 

kunsthistor. Abhandlungen 1), Miinchen/Zurich 1970, passim; Ch. 

Walter, Papal Political Imagery in the Medieval Lateran Palace (I 

und II), CahArch 20, 1970, 155-176 und 21, 1971, 109-136; bes. II 

109ff.

chung des kaiserlichen Denkmals in ihren ideologisch-pro- 

pagandistischen Zusammenhang einzuordnen gewuBt3. 

Weitgehend unbeachtet blieb demgegeniiber ein Hinweis, 

der die Geschichte des Grabmals betrifft. Wahrend jene 

Autoren, die uber den Tod des Papstes berichten, seine Grab

lege in der lateranensischen Basilika erwahnen, sprechen 

die Mirabilia Urbis Romae, die noch wahrend Innozenz’ 

Pontifikat entstanden, von dem „sepulchrum Hadriani porfi- 

reticum, quod nunc est Lateranis ante folloniam"4. Die late

ranensische ,fullonia‘ ist aus anderen Quellen wohl bekannt5. 

Offenbar gait die Bezeichnung der papstlichen Tuchwalke- 

rei, die auf dem Platz vor der Residenz unweit der Fassade 

des Palastes stand. Hierher, auf den ,campus' oder die ,pla- 

tea‘, wie man den Bereich im Mittelalter nannte, hatte Inno

zenz den Sarkophag noch zu Lebzeiten bringen lassen, damit 

er dann, nach seinem Tode, ins Innere des benachbarten 

Gotteshauses gelange und dort seinen Leichnam bewahre. 

DaB schon jene erste Aufstellung „ante folloniam" nicht 

nur Provisorium war, daB Innozenz’ Entscheidung vielmehr 

einer bewuBten Demonstration von staatssymbolischer Be- 

deutung entsprach, wird ersichtlich, sobaid man die Geste 

des Papstes vor jenem Hintergrund zu verstehen sucht, den 

der Platz in friiheren Jahrhunderten darbot.

I

Die Kapelle der Sancta Sanctorum und ihre Substruktio- 

nen mit der dorthin uberfiihrten Scala Santa stellen heute 

die einzigen Uberreste des Lateranpalastes dar, die sich uber 

den Neubau der Residenz unter Sixtus V. (1585—1590) hinaus 

erhalten haben6. Gemeinsam mit den alteren Bauwerken

3 Bes. Deer, Porphyry Tombs 149 ff. und I. Herklotz, ,Sepulcra‘ e 

,monumental del medioevo. Studi sull’arte sepolcrale in Italia, Rom 1985, 

104 ff.

4 CT III 46 f.; die anderen Quellen wie Anm. 1. Literatur zu den 

Mirabilia ist unten in Anm. 129 gegeben.

5 P. Adinolfi, Roma nell'eta di me^po, 2 Bde., Rom 1881 (Nachdruck 

Florenz 1980), I 256; L. Duchesne in LC I 278 Anm. 54; C. D’Ono- 

frio, Scalinate di Roma, Rom 1973, 87. Den dort zitierten Quellen 

ist eine papstliche Urkunde vom 19. Mai 1240 hinzuzufugen, in der 

Gregor IX. seinem Elemosynar Paschalis „domum iuxta Falloniam 

sub sacro palatio suo Lateranensi positam“ bestatigt; Regesta Pontifi- 

cum Romanorum. Inde ab anno p. C. n. 1198 ad a. 1304, hrsg. von A. 

Potthast, 2 Bde., Berlin 1874—1875, I no. 10883. Zur Erwahnung 

des Bauwerks in den zeremonialen Texten s. Anm. 42.

6 A. Petrignani, Il santuario della Scala Santa (Collezione „Amici 

delle Catacombe" 7), Citta del Vaticano 1941, bes. 60ff.; A.
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wurde auch deren topographisches Umfeld wahrend des 

spaten Cinquecento grundlegenden Veranderungen unterzo- 

gen. Einzelne graphische Zeugnisse und die reichere schrift- 

liche Uberlieferung ermbglichen es immerhin, ein gewisses 

Bild von jenem Ambiente zu gewinnen, das der mittelalterli- 

che Rom-Besucher bei der papstlichen Residenz vorfand.

Ganz wie der Palast, uber Epochen hinweg gewachsen, 

ein Agglomerat von aneinandergestiickten Reprasentations- 

und Wohnraumen, von Kapellen und Korridoren umfaBte7, 

so muB sich auch der anliegende Campus eher durch seine 

ungeordnete Zufalligkeit als durch jene klar iiberschaubare 

Symmetric, wie sie seit dem Quattrocento so haufig die 

italienischen Stadtplatze bestimmte, ausgezeichnet haben. 

Der Plan des Francesco Contini (Abb. 1), der um 1630 ent

stand und bei alien Versehen, was das Innere des Palastes 

betrifft, doch die einzige Rekonstruktion der lateranensi- 

schen Bauten in ihrem topographischen Zusammenhang dar- 

stellt, vermittelt von Ausdehnung und Abgrenzung des Be- 

reichs vor der Residenz einen annahernd zuverlassigen Ein- 

druck8. Im Siiden (bei Contini oben) lagen Palast und Kirche, 

im Siidwesten das Baptisterium mit den angeschlossenen 

Kapellen sowie das Oratorium des hl. Kreuzes (Abb. 1 no. 31 

und no. 34). Seit Beginn des 13. Jahrhunderts erstreckte sich 

auf der Westseite des Platzes das Ospedale di S. Giovanni 

(Abb. 1 no. 58), das damals mbglicherweise an die Stelle einer 

wesentlich alteren Gebaudegruppe trat, die als Unterkunft 

einer Monchskongregation gedient hatte9. Zu beiden Seiten

Cempanari/T. Amodei, La Scala Santa (Le chiese di Roma illustrate 

72), Rom 1963, 26 ff.

7 Eine neuere Darstellung zur Geschichte des lateranensischen Pala

stes fehlt; vgl. vorerst die Arbeiten von G. Rohault De Fleury, 

Le Latran au moyen age, Paris 1877; Adinolfi (wie Anm.5) I 220 ff. 

und Ph. Lauer, Le Palais de Latran, Paris 1911. Zu den als Quelle 

fur die Topographic der Residenz bedeutsamen Zeichnungen aus 

dem Berliner Skizzenbuch des Marten van Heemskerck (um 1535) 

die in unseren Abb. 2 und 3 wiedergegeben sind, vgl. F. Hermanin, 

Die Stadt Rom im 15. und 16.Jahrhundert, Leipzig 1911, 32ff. mit 

T.XLVII; Ch. Huelsen/H. Egger, Die romischen Ski^penbiicher des 

Marten van Heemskerck im kgl. Kupferstichkabinett Berlin, 2 Bde., 

Berlin 1913—1916,1 36 ff. mit T. 13 und T.73; D’Onofrio, Scalinate 

(wie Anm. 5) 81 ff.

8 G. Severano, Memorie sacre delle sette chiese di Roma, 2 Bde., Rom 

1630, I nach 560 publizierte den Plan zum ersten Mai, ib. 534 

Hinweise zu Entstehung und Vorbildern; zu Contini vgl. F. P. 

Fiore, Francesco e Giovan Battista Contini, Richerche di storia 

dell’arte 1/2, 1976, 197-210, bes. 198.

9 V. Santa Maria Scrinari, Scavi sotto Sala Mazzoni all’ospedale 

di S. Giovanni in Roma. Relazione preliminare, AttiPAccRend 41, 

1968/69, 167-189, 169 f. gibt die altere Literatur; danach noch F. 

Caraffa, L’ospedale di S. Giovanni in Laterano. Topografia del 

territorio ospedaliero Lateranense all’inizio del duecento, Alma 

Roma XVIII.5/6, 1977, 85-101 und G. Curcio, L’ospedale di S. 

Giovanni in Laterano: funzione urbana di una istituzione 

ospedaliera (I und II), Storia dell’Arte 32, 1978, 23-39 und 36/37, 

1979, 103-130.

des Hospitals, das sich nach mehrfachen Erneuerungen noch 

heute an jenem Ort befindet, miindeten die StraBen ein, die 

zu S. Sebastiano, zu S. Stefano Rotondo, nach SS. Quattro 

Coronati und zur Kirche des Hl. Klemens fiihrten, Gottes- 

hauser, denen im papstlichen Stationsgottesdienst eine be- 

deutende Rolle zukam. Klar abgegrenzt war der Platz seit 

altesten Zeiten auf der Nordseite, wo sich bereits lange vor 

Entstehung der lateranensischen Kultbauten der Claudische 

Aquadukt (38-53 n. Chr.) erhob (Abb. 1 no. 66), der auch 

nach den Gotenkriegen noch in Betrieb bleiben sollte10. 

Das ,balneum*, jenes wohl offentliche Bad, das schon im 

8. Jahrhundert vor dem Bischofssitz bezeugt ist, verdankte 

der Aqua Claudia seine Wasserversorgung11. Durch die Ar- 

kaden des Aquadukts hindurch stieB die Via Merulana auf 

den Campus (Abb. 1 no. 62) und stellte die fur das papstliche 

Zeremoniell so bedeutsame Verbindung mit der Basilika von 

S. Maria Maggiore her. Seit dem 13. Jahrhundert wird dann 

ein Sachverhalt greifbar, der schon fur das friihere Mittelalter 

in ahnlicher Weise gegolten haben diirfte. Wie aus zwei 

Inventaren von Mitte und Ende des Duecento hervorgeht, 

standen zu jener Zeit Hunderte von Wohnhausern verschie- 

denster GroBe, wie auch Dutzende von Werkstatten, Ver- 

kaufsbuden und Warenlagern bei der Residenz, Bauten, die 

in dichten Reihen gerade entlang des Aquadukts gelegen 

waren12. Unter ihnen befand sich die eingangs erwahnte 

,fullonia‘; weitere Bedienstete der papstlichen Hofhaltung 

miissen dort ihre Wohn- und Arbeitsstatten besessen haben. 

Contini (Abb. 1), der in der Wiedergabe dieser dicht bebau- 

ten Zone dem Romplan des Leonardo Bufalini13 von 1551 

zu folgen scheint, hat deren Ausdehnung undifferenziert mit 

einer durchlaufenden Linie angedeutet; trifft seine Rekon

struktion zu, so miissen die Hauser im Osten so nahe an die 

Kapelle der Sancta Sanctorum herangereicht haben, daB an 

jener Stelle nurmehr ein enger Zugang zum Platz hin ver- 

blieb (Abb. 1 no. 64). Kleinere Bauten, ahnlich denen bei der

10 Die archaologische Literatur gibt F. Nash, Pictorial Dictionary of 

Ancient Rome, 2 Bde., 2. Aufl., Rom 1981, I 37. Unter Hadrian I. 

(772-795) wurde der Aquadukt restauriert; LP I 504 f.

11 LP I 471 und 504f., LP II 81; dazu auch D’Onofrio, Scalinate 

(wie Anm. 5) 87, dessen Identifizierung des „balneum“ mit der 

„fullonia“, die erst wesentlich spater in den Quellen auftaucht, 

sich allerdings nicht erweisen laBt.

12 Vgl. die beiden Inventare von ca. 1242 und aus der Zeit Bonifaz’ 

VIII. bei Lauer, Palais de Latran (wie Anm. 7) 491 ff. und 503 ff.; 

dazu auch Adinolfi (wie Anm. 5) I 248 ff. und D’Onofrio, Scalinate 

81 ff. Honorius III. bestatigte der lateranensischen Basilika im 

Jahre 1216 „in Campo Lateranensi domos quas habetis ibidem 

iuxta formam Claudiam“; P. Pressutti, Regesta Honorii Papae III, 

2 Bde., Rom 1888-1895, I, LVIII und CXVf.

13 A. P. Frutaz, Le piante di Roma, 3 Bde., Rom 1962, I 168 f. mit 

T. 199. Schon Severano (wie Anm. 8) I 534 bezeugt, daB Contini 

bei seiner Rekonstruktion den alteren Plan verwandte.
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2. Ansicht des Lateranpalastes nach Marten van Heemskerck, Kupferstichkabinett, Berlin

Wasserleitung, saumten den Campus zumindest im 13. Jahr- 

hundert auch auf den iibrigen Seiten; vereinzelt miissen sie 

sich sogar an die Mauern des Palastes gedrangt haben. Eine 

massive Gebaudegruppe (Abb. 1 no. 55/56) stand schlieBlich 

inmitten det freien Flache, etwa an jener Stelle, wo sich 

heute der Obelisk (no. 54) erhebt (Abb. 3); das bekannteste 

Bauwerk dort war die sog. Torre Annibaldi, deren genauere 

Geschichte noch zu klaren bleibt14. Auch diese Zeugnisse 

aus der mittelalterlichen Epoche des Palastes muBten den 

Neugestaltungen des Cinquecento weichen. Hatte wahrend 

des friiheren Mittelalters der nicht sehr weitraumige Bereich 

zwischen den Hausern vor dem Aquadukt und dem Haupt- 

portal der Residenz (Abb. 1 no. 47) den eigentlichen Kern 

des Platzes ausgemacht, so verlagerte schon die prachtvolle 

Benediktionsloggia, die auf Bonifaz VIII. (1294 -1303) zu-

14 Eine Beschreibung des Bauwerks geben die Kostenaufstellungen, 

die anlaBlich seiner Zerstorung im Jahre 1588 entstanden; vgl. 

Lauer, Palais de Latran (wie Anm. 7) 613; zu dem Bauwerk selbst 

auch Adinolfi (wie Anm. 5) I255ff.; Rohault De Fleury (wie 

Anm. 7) 305. Eine Verbindung des Baus mit der Familie Annibaldi 

laBt sich anhand der mittelalterlichen Quellen nicht nachweisen. 

riickging (no. 41), den Schwerpunkt des Campus nach We

sten (Abb. 3). Sixtus V. errichtete seine Loggia (Abb. 1 

no. 36) unmittelbar vor dem nbrdlichen Querhaus der Basi- 

lika. Dort konnte der Papst fur all jene Glaubigen, die zwi

schen dem Hospital (Abb. 1 no. 58) und der Westseite des 

neuen Palastes (no. 53) zusammenkamen, weithin sichtbar in 

Erscheinung treten. Allein die Konstruktionen um den Turm 

der Annibaldi standen der Versammlungsflache im Weg, 

Sixtus lieB die Bauten daher beseitigen15. Seine vormalige 

Orientierung auf die Palastfront hin hatte der Platz damit 

verloren.

Wahrend des Mittelalters diente die Platea vor dem Patri- 

archium, wie die papstliche Residenz in den alteren Quellen 

heiBt, der Ausiibung zahlreicher weltlicher Geschafte, die 

dem Papsttum im Laufe der Zeit zugefallen waren. GroBte 

Bedeutung erhielt dabei ein weitraumiger Portikus an der

15 So schon die Zeitgenossen; vgl. P. Ugonio, Historia delle station! 

di Roma, Rom 1588, 43 r und D. Fontana, Della trasportaspone 

dell'ohelisco vaticano, 2 Bde., Neapel 1603/04, II 2; allgemein zum 

AbriB des alten Lateranpalastes: R. Lanciani, Storia degli scavi di 

Roma, 4 Bde., Rom 1902-1912 (Nachdruck 1977), IV 139 ff.
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3. Ansicbt des Lateranpalastes nach Marten van Heemskerck, Kupfer stickkabinett, Berlin

Fassade des Palastes (Abb. 1 no. 47), der seit dem 8. Jahrhun- 

dert in den Quellen auftaucht und urspriinglich wohl auf 

Papst Zacharias (741—752) zuriickging. Zwei wiederverwen- 

dete antike Saulen und ein Gebalkfragment, die sich unter 

der heutigen Scala Santa erhalten haben (Abb. 4), konnten 

dieser Struktur vormals zugehort haben16. In den Portikus

16 Rohault De Fleury (wie Anm. 7) 379 f. und Ph. Lauer, Les fouilles 

du Sancta Sanctorum au Latran, MelArchHist 20, 1900, 251-287, 

bes. 257 f.; zur Deutung der Textquellen, die auf den Portikus 

Bezug nehmen, s. bes. E. B. Garrison, Studies in the History of 

Mediaeval Italian Painting, 4 Bde., Florenz 1953-1962, II 195 ff. 

Vgl. jetzt noch S. Maddalo, Alcune considerazioni sulla topogra- 

fia del complesso lateranense allo scadere del secolo XIII: il patriar- 

chio nell’anno del giubileo, in: Roma anno 1300, hrg. von A.M. 

Romanini, Rom 1983, 621-632, bes. 625 f., deren Vermutungen 

fiber das Datum der Vermauerung der Saulen allerdings Spekula- 

tion bleiben. Die Quelle fur den Bau der Vorhalle dutch Zacharias 

ist LP I 432. - In der Verbindung des Portikus mit einer Fenster- 

reihe im ObergeschoB, hinter der ein langerer Korridor lag (Abb. 1 

no. 42), entsprach die lateranensische Palastfassade einem im Pro- 

fanbau der Antike wie auch des Mittelalters fiberaus verbreiteten 

Typus; ffir Vergleichsbeispiele s. K.M. Swoboda, Romiscbe und 

romanische Paldste, 3. erw. Aufl., Wien/Koln/Graz 1969, 185ff., 

254 ff. und 307ff.; E.B.Smith, Architectural Symbolism of Imperial 

fuhrte die groBe Treppe herab, die den wichtigsten Zugang 

zum ObergeschoB der Residenz darstellte (Abb. 1 no.45)17. 

Von ihrer topographischen Disposition her gehorte die Vor

halle sowohl zum Palast wie auch zum Platz, und jenem

Rome and the Middle Ages, Princeton N.J. 1956, 31 ff., 75 und 

181 ff.; G. B. Tabarelli, Palaeyj pubblici d’Italia, Busto Arsizio 

1978, passim.

17 Zweifelhaft bleibt vorerst, ob die Treppe des Portikus (Abb. 1 

no. 47) von der spater als „Scala santa“ (no. 44) bezeichneten 

Treppe zu unterscheiden ist, so wie Continis Rekonstruktion es 

angibt, oder ob es sich hierbei um denselben Aufgang handelte. 

Garrison (wie Anm. 16) II 196 Anm. 4 und 197 Anm. 2 stellt die 

unterschiedlichen Meinungen der neueren Forschung zusammen. 

An zwei unterschiedliche Treppen scheinen auch Cempanari/Amo- 

dei (wie Anm. 6) 10 und 26 zu glauben; D’Onofrio, Scalinate (wie 

Anm. 5) 87 hingegen identifiziert die beiden Aufgange. Dem ist 

entgegenzuhalten, daB schon ein Autor des spiiten 13.Jahrhun- 

derts die „scalas Pilati“ (die spatere Scala Santa) von der „scalam 

Palatii" unterscheidet; vgl. Lauer, Palais de Latran (wie Anm. 7) 

505 und 506. - In Continis Plan ist die Scala Santa mit zwei 

Nebenlaufen wiedergegeben. Jack Freiberg (Rom/New York) be- 

absichtigt, Dokumente zu publizieren, aus denen hervorgeht, daB 

die beiden seitlichen Laufe erst unter Gregor XIII. (1572-1585) 

angelegt wurden.
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doppelten Bereich von Bischofssitz und Offentlichkeit ent- 

sprach ihre Funktion. Hier war es, wo das Papsttum seinen 

karitativen Aufgaben nachging. Wie der Liber pontificalis 

berichtet, benutzte Hadrian I. (772—795) die Saulenhalle am 

Eingang des Patriarchiums, um Lebensmittel an die Armen 

zu verteilen, eine Freigebigkeit, die — so hatte der Papst 

verfiigt — Tag fur Tag zu wiederholen war, und die „paupe- 

res“ fanden sich auch in den Fresken dargestellt, die den Ort 

schmiickten18.

Wesentlich haufiger noch liefern die Quellen Hinweise auf 

die Rolle, die dem Terrain vor der Residenz in der stadtischen 

Gerichtsbarkeit zukam. Das friiheste Ereignis dieser Art ist 

aus der Zeit kurz nach Begriindung des Patrimonium Petri 

bezeugt, entsprach aber wohl eher einer spontanen Hand

lung als einem geordneten Justizvollzug: Auf dem Campus 

toteten die Anhanger Stephans III. im Jahre 768 den Presby

ter Waldipert. Gemeinsam mit der langobardischen Partei 

der Stadt hatte Waldipert versucht, dem Gegenpapst Philip- 

pus zur Anerkennung zu verhelfen. Seine Ermordung folgte 

auf eine langere Haft im Gefangnis des lateranensischen 

Palastes19. Karl d. Gr. lieB am selben Ort wenige Jahrzehnte 

spater mehr als 300 Romer hinrichten, denen er ihre Beteili- 

gung an der Revolte gegen Leo III. (799) zur Last legte20. 

In beiden Fallen ging es somit um die Bestrafung derer, 

die sich gegen die rechtmaBige Herrschaft des Papsttums 

erhoben hatten. Ein vergleichbarer Vorfall ist fur das Jahr 

966 iiberliefert, als Johannes XIII. an dem aufriihrerischen 

Stadtprafekten Petrus nach seiner Auslieferung durch die 

kaiserlichen Beamten auf eine Weise Vergeltung iibte, die 

den im Mittelalter so verbreiteten Gebrauch des Prangers in 

Erinnerung ruft. Als Pranger, wo man den Missetater wenig 

gefuhlvoll bei den Haaren zum allgemeinen Spotte hangen 

lieB, diente der ,caballus Constantin?, die Reiterstatue des 

Marc Aurel (Abb. 2 und 7), die bei jener Gelegenheit erstmals 

in den Quellen auftaucht21. Und noch im 15. Jahrhundert 

stellte der Platz das Szenarium fur die grausame Verstumme- 

lung mehrerer Kleriker dar, die es gewagt hatten, sich an 

den kostbaren Reliquiaren der Erloserkirche zu vergreifen22. 

- Auf die justizielle Funktion von Campus und Palastvor- 

halle ist an spaterer Stelle zuriickzukommen. Zunehmend 

18 LPI 502.

19 LP I 473; vgl. zu diesen Vorfallen auch F. Gregorovius, Geschichte 

der Stadt Rom im Mittelalter, 4 Bde., Ausg. Miinchen 1978,1 473 ff. 

und O. Bertolini, Roma di fronte a Bisanpio e ai Langobardi (Storia 

di Roma IX), Bologna 1941, 628 ff.

20 Benedikt von St. Andrea in Mons Soracte, Chronicon, ed. FSI 

126; ebenso der ,De imperatoria potestate in urbe Roma libellus', 

ib. (als Anhang zu Benedikt) 197 mit weiteren Quellen zu der 

Erhebung selbst in Anm. 1.

21 S. u. Anm. 126.

22 S. u. Anm. 101.

wichtiger wurde der Platz daneben in einem Bereich, dem 

man in neuerer Zeit so gut wie keine Aufmerksamkeit ge- 

schenkt hat: wir meinen das papstliche Zeremoniell.

Die zeremoniale Bedeutung des Ortes kniipft sich eng 

an die Geschichte der papstlichen Stationsgottesdienste23. 

Solange der romische Bischof, einem regelmaBigen Turnus 

folgend, in verschiedenen Kirchen der Stadt die Messe zele- 

brierte, stellte das Vorfeld der Residenz den Aufbruchs- und 

Ankunftsort der innerstadtischen Prozessionen dar, die zu 

verschiedenen Zeiten einer sinnfalligen Ausgestaltung unter- 

lagen. Nur eine der zahlreichen liturgischen Anweisungen, 

die sich aus dem friihen Mittelalter erhalten haben, teilt 

Einzelheiten fiber den Zug vom papstlichen Palast zu den 

Stationskirchen mit. Andrieus Ordo romanus XXXVI, 

wahrscheinlich eine Zusammenstellung des spaten 9. Jahr- 

hunderts, berichtet erstmals von dem weiBen Pferd, auf dem 

der Bischof reitet, und dem ,regnum‘, das er an den bedeu- 

tendsten Festtagen offentlich tragt24. Doch stehen diese Hin

weise zunachst allein. Angesichts der mitunter recht wirren 

Verhaltnisse, die die Stadt seit dem Ende der karolingischen 

Epoche charakterisierten, diirfte das Abhalten von Stations- 

gottesdiensten auch weitgehend auBer Brauch gekommen 

sein. Erst das Reformpapsttum fiihrte eine Erneuerung der 

alten liturgischen Gewohnheiten herbei. Wohl unter dem 

EinfluB des Zeremoniells am deutschen Konigshof bildete 

sich seit der Mitte des 11. Jahrhunderts der Brauch heraus, 

den Papst anlaBlich verschiedener Kirchenfeste, an denen er 

die Messe auBerhalb des Palastes zelebrierte, mit der Tiara 

zu kronen25. Den Regelungen des 12. Jahrhunderts zufolge 

wurden die mit den feierlichen Prozessionen verbundenen 

Krbnungen wahrend eines liturgischen Jahres immerhin

23 J.P. Kirsch, Die Stationskirchen des Missale Romanum. Mit einer 

Untersuchung iiber Ur sprung und Entwicklung der liturgischen Stations- 

feier (Ecclesia orans 19), Freiburg i. Br. 1926; R. Hierzegger, 

Collecta und Statio, Zeitschrift fur katholische Theologie 60, 1936, 

511-554; R. Zerfass, Die Idee der romischen Stationsfeier und 

ihr Fortleben, Liturgisches Jahrbuch 8, 1958, 218-229.

24 Vgl. die Ausgabe bei Andrieu, Les Ordines Romani du Haut Mqyen 

Age, 5 Bde., Louvain 1931-1961, IV 185 ff. Die Bedeutung dieses 

Ordo fur die Zeit des Reformpapsttums wird an der groBen Zahl 

der Abschriften des 11. und 12. Jahrhunderts ersichtlich; vgl. An

drieu IV 193 mit 113 f.; ferner N. Gussone, Thron undInthronisation 

des Papstes von den Anfdngen bis pun 12. Jahrhundert (Bonner histori- 

sche Forschungen 41), Bonn 1978, 256.

25 Hierzu grundlegend H. W. Klewitz, Die Kronung des Papstes, 

Zeitschrift des Savigny-Stiftung fiir Rechtsgeschichte, Kan. Abt. 30, 

1941, 96—130 (wieder in: id., Ausgewdhlte Aufsdtpe pur Kirchen- und 

Geistesgeschichte des Mittelalters, Aalen 1971, 263—297), bes. 96ff. 

und 115 ff.; weiterhin Schramm, Sacerdotium und Regnum (wie 

Anm. 2) 95 f.; E. H. Kantorowicz, Laudes Regiae. A Study in Litur

gical Acclamations of Medieval Ruler Worship, 2. Aufl., Berkeley/Los 

Angeles 1958, 137f. Fiir die Festkronungen weltlicher Herrscher 

vgl. zuletzt C. Bruhl, Kronen- und Kronungsbrauch im friihen 

und hohen Mittelalter, Historische Zeitschrift 234, 1982, 1—31.
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18mal vorgenommen. Ein anschauliches Bild von ihrem ge- 

naueren Ablauf geben drei friihe Textsammlungen mit Auf- 

zeichnungen zum piipstlichen Zeremoniell: der Liber politi

cos des Benedikt von St. Peter, der um 1140 entstand, die 

Gesta pauperis scolaris des Albinus von 1189, und schlieBlich 

der bekannte Liber censuum des Cencius Savelli, des spateren 

Papstes Honorius III., der auf die neunziger Jahre zu- 

riickging26.

Ihren Ausgangspunkt nahmen die Festzuge bei der er- 

wahnten Vorhalle der Palastfassade (Abb. 1 no. 47). Von der 

zeremonialen Nutzung des Portikus zeugt schon das im 

12. Jahrhundert nachweisbare Hofamt der ,scopalatii‘ oder 

auch ,scopalarii‘, deren Aufgabe darin bestand, an den Kro- 

nungstagen fur die Sauberkeit der Halle und der von dort 

zum ObergeschoB fiihrenden Treppe zu sorgen27. Unmittel- 

bar vor dem Portikus war es, wo den Papst der weiBe Zelter 

mit der prachtvollen Schabracke und den versilberten Zii- 

geln erwartete. Der Bischof selbst trug den purpurroten 

Mantel, und noch bevor er das Pferd bestieg, setzte ihm der 

an der Prozession teilnehmende Archidiakon das ,regnum‘ 

aufs Haupt28. Das papstliche Reittier, die ,cappa rubea‘ und 

die Tiara, dies waren gerade jene Ehrenzeichen, die der 

weltlichen Herrschaft des Papstes Ausdruck verleihen soil- 

ten, gehorten sie doch alle drei zu den Privilegien, die die 

Konstantinische Schenkung, jene folgenreiche Falschung

26 Benedikt, Liber politicus, im folgenden zitiert nach LC II 141 ff.; 

die Gesta pauperis scolaris Albini, LC II 87 ff. und der Romanus 

ordo de consuetudinibus et observantiis im Liber censuum des 

Cencius Savelli, LC I 290 ff. Zur Datierung und zum Problem der 

Vorlagen, die diese Autoren benutzten, vgl. B. Schimmelpfennig, 

Die Zeremonienbiicher der romischen Kune im Mittelalter (Bibl. des 

Deutschen Histor. Instituts in Rom 40), Tubingen 1973, 6ff. Fur 

Albinus jetzt auch U.-R. Blumenthal, Cardinal Albinus of Al

bano and the „Digesta pauperis scolaris Albini". Ms. Ottob. lat. 

3057, Archivum Historiae Pontificiae 20, 1982, 7—49. Als Einschran- 

kung zum Wert der folgenden Ausfiihrungen sei angemerkt, daB 

die Zeremonientexte nicht in jedem Faile mit dem tatsachlichen 

Geschehen ubereinzustimmen brauchten. Bisweilen geben sie 

mehr ein Sollen als ein Sein wieder, vgl. als Beispiel dazu auch 

unten Anm. 80.

27 Cencius 54, LC I 306; der Begriff wohl von ,scopare‘ = fegen und 

,palatium‘.

28 Vgl. etwa Albinus 26.33 zum Ostersonntag, LC II 131: „... des- 

cendensque de palatio usque ad exitum porticelli ubi albus palafri- 

dus cum nacco superposito et argenteo freno sollempniter prepara- 

tus est sibi. Ab archidiacono imponitur ei regnum et ita coronatus

palafridum ascendit et equitat ..Nahezu wortlich auch bei Cen

cius 33, LC I 297. Cencius 6 zum Fest des hl. Stephanus, LC I 292, 

sieht demgegeniiber die Krbnung durch die „adextratores“ vor;

zu deren Aufgaben auch ib. 43, 304. Von dem roten Mantel ist 

weniger in den Zeremonientexten als bei den anderen Autoren die 

Rede; vgl. etwa Gerhoh von Reichersberg, De quarta vigilia noc- 

tis, MG Lib. Ill 509: „... solemnibus diebus Romanus pontifex 

equo imperiali, cappa purpurea et aliis regalibus insignibus ornatus 

procedit." Weitere Nachweise bei den oben in Anm. 25 zitierten 

Autoren.

4. Sdulen des alien Lateranpalastes unter der Scala Santa

des 8. Jahrhunderts, die seit der Zeit des Reformpapsttums 

mit vollem Gewicht zur Anwendung kam, dem Papst zugesi- 

chert hatte29. Von dem prunkvoll geschmuckten Pferd, das 

Kaiser Konstantin der Schenkung zufolge an Papst Silvester 

iibergab, heiBt es in den mittelalterlichen Quellen ausdriick- 

lich, es sei von weiBer Farbe gewesen30, ganz so wie es der

29 Vgl. die Edition von H. Fuhrmann, Das Constitutum Constantini 

(Fontes luris Germanici Antiqui), Hannover 1968, Kap. 14, 87. 

Fur die Bedeutung der Schenkung seit der Zeit des Reformpapst

tums vgl. G. Laehr, Die Konstantinische Schenkung in der abendlandi- 

schen Eiteratur des Mittelalters bis %ur Mitte des 14.Jahrhunderts, 

Berlin 1926, 24ff.; D. Maffei, La dona^ione di Costantino neigiuristi 

medievali, Mailand 1964, 16ff.; H. Fuhrmann, EinfluJ und Verbrei- 

tungder pseudoisidorischen Fdlschungen, 3 Bde., (Schriften der Monu

ments Germaniae historica 24), Stuttgart 1972—1974, II 376ff.

30 So schon in einer Papstgeschichte in Benedikts Liber politicus 4, 

LCII167; fiir andere Nachweise s. Traeger (wie Anm. 2) 14 

Anm.44. Ib. 12ff. auch allgemein zur Bedeutung des Pferdes als 

imperialer Insignie des Papstes; vgl. ferner E. H. Kantorowicz, 

Constantinus Strator. Marginalien zum Constitutum Constantini, 

in: Mullus. Festschrift Th. Klauser (Jahrb. fiir Antike und Christen- 

tum, Ergbd. 1), Munster 1964, 181-189, bes. 181 Anm. 2.
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imperialen Tradition entsprach, denn zumindest der byzanti- 

nische Basileus bediente sich des weifien Zelters seit altesten 

Zeiten31. Welch groBe Bedeutung man dem Prozessionspferd 

am papstlichen Hofe beimaB, veranschaulicht nicht zuletzt 

die Tatsache, daB an der Kurie wahrend des 12. Jahrhunderts 

neben den gewbhnlichen Marschallen auch ein ,marescalcus 

equorum alborum‘ tatig war32. Innerhalb der Hierarchie 

stand der Schimmel einzig und allein dem Papst zu, und nur 

aufgrund seines Privilegs konnten Bischofe und Abte das 

Recht erlangen, ebenfalls ein weiBes Reittier zu benutzen33. 

Wenn der romische Bischof bei den Prozessionen im roten 

oder purpurnen Mantel erschien, so trug er damit die bedeu- 

tendste Insignie seiner Herrschaft zur Schau, fur die das 

unmittelbare Vorbild wohl wiederum im kaiserlichen Zere- 

moniell des Ostens gelegen haben diirfte. Das Anlegen der 

,cappa rubea‘ stellte seit der zweiten Halfte des 11. Jahrhun

derts den wichtigsten staatssymbolischen Akt beim papstli

chen Amtsantritt dar34. Auch im Hinblick auf das Constitu- 

tum Constantini muBte das Prunkgewand den imperialen 

Rang des Nachfolgers Petri in Erinnerung rufen, hatte der 

Monarch dem hl. Silvester doch angeblich auch seine ,clamis 

pupurea1 verliehen35. Neben dem purpurnen Mantel erlangte 

die Tiara als weltliches Herrschaftszeichen des Papstes im 

Verlauf des 12. Jahrhunderts zunehmende Bedeutung. Nur 

wenige Jahre, nachdem Albinus und Cencius ihre Zeremo- 

nienbiicher abgefaBt batten, traf Innozenz III. die klassische 

Unterscheidung: die Mitra stehe zum Zeichen des Priester- 

tums, die Tiara dagegen „in signum imperii"36. Schon vor 

den Tagen des groBen Innozenz hatten andere Autoren den 

Sinn der papstlichen Krone, deren Herkunft die Konstantini- 

sche Schenkung wiederum auf den Kaiser zuruckfuhrte, in 

noch scharferen Worten gefaBt: als „ornamentum imperiale", 

so Suger von St. Denis, oder selbst als „Romani orbis di- 

31 Vgl. etwa das Zeremonienbuch des Constantinos Porphyrogenitos 

1.17 oder 1.53, ed. CSHB 105 und 268.

32 Cencius 57, LC I 306; dazu auch K. Jordan, Die Entstehung der 

romischen Kurie, Zeitschrift der Savigny-Stiftungfiir Rechtsgeschichte, 

Kan. Abt. 28, 1939, 97-152, bes. 144.

33 Traeger (wie Antn. 2) 30 ff. nennt verschiedene Beispiele.

34 Kantorowicz, Laudes regiae (wie Anm. 25) 138; Traeger 23 £; Gus- 

sone (wie Anm. 24), passim (vgl. Index s. v. ,Immantation‘). Zur 

purpurnen Chlamys als Insignie des byzantinischen Kaisers vgl. 

O. Treitinger, Die ostromische Kaiser- und Reichsidee nach ihrer 

Gestaltung im hofischen Zeremoniell, 3.Aufl., Bad Homburg 1969, 

8 ff. und 20 ff.

35 Constitutum Constantini 14, ed. Fuhrmann 87.

36 Sermones de sanctis, VII, PL 217, 481; ahnlich Sermones de diver

sis, III, PL217, 665. Zur Tiara als weltlichem Herrschaftszeichen

des Papstes zuletzt G. B. Ladner, Der Ursprung und die mittelal-

terliche Entwicklung der papstlichen Tiara, in: Tainia. R. Hampe

yum 70. Geburtstag, hrg. von H. A. Cahn und E. Simon, Mainz 

1979, 449-481, bes. 461 f. und 473 ff.

adema“, wie Petrus von Montecassino formulierte37, der der 

zeremonialen Kopfbedeckung damit eine Herrschaftssymbo- 

lik zugestand, die dem Kaiserdiadem gleichkam und tatsach- 

lich nicht mehr zu iiberbieten war.

Der Papst bei den Festziigen gleichsam als Abbild des 

romischen Herrschers der Antike, so hat es schon Bruno 

von Segni, einer der papstlichen Berater wahrend des Investi- 

turstreits, unmiBverstandlich zum Ausdruck gebracht: 

„Nicht wegen seines symbolischen Gehalts (significatio), so 

glaube ich, tragt der Papst das ,regnum‘ und den Purpur, 

sondern deshalb, weil der Kaiser Konstantin einst dem hl. 

Silvester alle Abzeichen der romischen Kaiserherrschaft 

uberantwortet hat. Und gerade darum wird all der papstliche 

Prunk bei den papstlichen Prozessionen vorgezeigt, weil 

dasselbe friiher bei den Kaisern ilblich war"38. An der Prozes- 

sion, so wie sie anlaBlich der Kronungsfeste, aber auch bei 

der Weihe zu Amtsantritt des Papstes stattfand, nahm nicht 

nur der Palastklerus teil. Schon Benedikt betont in seinem 

Liber politicus, daB auch der Stadtprafekt und die Judices', 

die papstlich-stadtischen Richter, den Zug begleiten; in den 

beiden spateren Texten treten daneben noch die Abgesandten 

des Senats. Alle drei Autoren sprechen dariiber hinaus von 

den Fahnentragern der zwolf stadtischen Regionen, die ihre 

,vexilla‘ oder ,bandona‘ mit sich fiihrten39. Der papstliche 

Umzug geriet somit unweigerlich zur Bannerprozession, ei

ner zeremonialen Darbietung, deren Herkunft wiederum im 

profanen, besonders im militarischen Bereich zu suchen ist40.

Der reitende Papst mit den Insignien seiner Herrschaft, 

umgeben von geistlichen und weltlichen Chargen, dies war 

die theatralische Realisierung des „episcopus imperials", des- 

sen Rolle in der Konstantinischen Falschung geschrieben 

stand, den vorzufiihren jedoch erst der Investiturstreit er- 

moglicht hatte. Ganz wie der zunehmende Ubergriff des

37 Suger, Vita Ludovici, MG SS XXVI 58; Petrus von Montecassino, 

Chronica Monasterii Casinensis IV. 64, MG SS XXXIV 526.

38 Tractatus de sacramentis Ecclesiae, PL 165, 1108: „Summus autem 

pontifex propter haec et regnum portat (sic enim vocatur) et 

purpura utitur non pro significatione, ut puto, sed quia Constanti- 

nus imperator olim beato Silvestro omnia Romani imperii insignia 

tradidit. Unde et in magnis processionibus omnis ille apparatus 

pontifici exhibetur, qui quondam imperatoribus fieri solebat." 

Auch zitiert bei Klewitz (wie Anm. 25) 106.

39 Vgl. die Beschreibung der Prozession am Weihnachtsfest bei Bene

dikt 21, LC II 146; bei Albinus 3, LC II 124f. und bei Cencius 

III. 7, LC I 292; ferner Benedikt 46, LC II 152; id. 72, 158 u. a. Die 

Teilnahme der Senatoren erwahnt Cencius 4, LC I 292; id. 33, 298; 

id. 82, 312 u. a.

40 Hierzu C. Erdmann, Kaiserliche und papstliche Fahnen im hohen 

Mittelalter, Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und 

Bihliotheken 25, 1933/34, 1—48, bes. 11 ff. Der Konstantinischen 

Schenkung zufolge gehbrten auch die Fahnen zu den „ornamenta 

imperialia", die der Kaiser dem Papst verliehen hatte; vgl. ed. 

Fuhrmann 14, 88.
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Papstes in die weltlichen Angelegenheiten entschiedenen Wi- 

derstand hervorrufen muBte, so stieB die papstliche Selbst- 

darstellung in gleicher Weise auf Ablehnung, eine Kritik, die 

nicht nut unter den Kaiserlichen, sondern auch innerhalb 

der Hierarchic laut wurde. Die prunkvolle Gewandung, der 

weiBe Zelter und die Begleitung der Soldaten, so wendet 

sich Bernhard von Clairvaux in einer beriihmten Stelle an 

Eugen HI. (1145-1153), darin folge der Papst dem Kaiser 

Konstantin, nicht dem hl. Petrus41. Und er warnt seinen 

ehemaligen Schuler davor, all dies als das seine zu betrachten, 

auch wenn momentane Zwangslagen den weltlichen Auf- 

wand notwendig erscheinen lassen konnten, eine Mahnung, 

der wenig Erfolg beschieden war. Noch mehr als eineinhalb 

Jahrhunderte sparer gebrauchte Dante den reitenden Papst 

als Motiv seiner anti-kurialen Polemik. Im XXI. Gesang des 

Paradiso tragt Petrus Damiani seine erschiitternde Klage 

uber die Verweltlichung des Papsttums vor (v. 127ff.): Pe

trus und Paulus zogen hungrig und auf nackten FiiBen durch 

die Welt, wie anders dagegen die Nachfolger der Apostel: 

„Cuopron de’ manti loro i palafreni, / si che due bestie van 

sott’ una pelle: / oh pazienza che tanto sostieni!“ 

(vv. 133-135).

Die Worte des Dichters lassen nachempfinden, wie sehr 

die vom Palast ausgehenden Prozessionen von den Befiir- 

wortern einer rein geistlichen Herrschaft des Papsttums im- 

mer wieder als Provokation empfunden werden muBten. 

Der eigentlich feierliche Akt fand jedoch nicht beim Auf- 

bruch des Festzuges statt, sondern bei der Riickkehr vom 

Stationsgottesdienst. Benedikt, dessen Liber politicus um 

1140 entstand, bezeichnet den genaueren Ort, an dem sich 

die Einziehenden versammeln, mehrfach mit „juxta fullo- 

niam“42, er gibt damit genau jene Stelle an, wo Innozenz II.

41 De consideratione IV. 3.6, PL 182, 776. Gegen die papstliche Ge

wandung („non modo purpuratus sed deauratus“) spricht sich 

auch Johannes von Salisbury aus, Polycraticus VI. 24, PL 199, 624. 

Fur ahnlich kritische Stimmen auch Traeger (wie Anm. 2) 109f.; 

der Verf. irrt allerdings, wenn er die Polemik gegen den imperialen 

Aufzug des Papstes auf eine Vermenschlichung des Christus-Bildes 

zuruckfiihrt. Die zitierten Autoren standen vielmehr in der Tradi

tion jener Kritiker des Papsttums, die sich sogleich erhoben batten, 

als die romische Kurie mit dem 11. Jahrhundert verstarkt danach 

trachtete, ihren EinfluB auch in weltlichen Angelegenheiten gel- 

tend zu machen. Zeugnisse dieser Polemik finden sich bei C. 

Erdmann, Die Entstehungdes Kreu^ugsgedankens (Forschungen zur 

Kirchen- und Geistesgeschichte 6), Stuttgart 1935 (Nachdruck 

Darmstadt 1980), 112, 131 ff. und 212ff; J. Benzinger, Invectiva 

in Romam. Romkritik im Mittelalter vom 9. his yum 12. Jahrhundert 

(Historische Studien 404), Liibeck/Hamburg 1968, 57 ff. und P. 

Partner, The Lands of St. Peter. The Papal state in the middle ages 

and the early renaissance, London 1972, 184 ff.

42 Benedikt 48, LC II 153; ib.73, 159. „In campo ante palatium sub

Follonica“ erwarten Klerus und Volk den Papst auch am Vorabend

des WeiBen Sonntags, um ihm die ,laudes Cornomannie1 darzu-

bringen; LC II 171.

(f 1143) den Sarkophag aus der Engelsburg aufstellen lieB, 

der spater seiner Beisetzung dienen sollte. Zweifellos han- 

delte es sich hier um den zentralen Punkt des Platzes, der 

aller Wahrscheinlichkeit nach unweit der groBen Vorhalle 

gelegen haben diirfte. — Sobaid die Prozession den Palast 

erreichte, safien zunachst die Kardinale ab und brachten dem 

noch auf seinem Pferde sitzenden Papst die Laudes dar43. 

Auch bei den Laudes handelte es sich um einen Bestandteil, 

den das papstliche Zeremoniell aus dem der weltlichen Herr- 

scher entliehen hatte, eine Tatsache, derer man sich im 

12. Jahrhundert durchaus noch erinnerte: „... faciunt pape 

laudes secundum leges imperatorum“, so heiBt es in einer 

liturgischen Aufzeichnung vom Ende des Jahrhunderts44. 

Es wundert daher nicht, wenn die Texte der Gesange - im 

wesentlichen eine Anrufung der Heiligen, deren Beistand 

man dem Empfanger der Huldigungen wiinschte, — unveran- 

dert aus dem zeremonialen Bereich des westlichen Kaisers 

ubernommen wurden. In der Sammlung des Benedikt sind 

solche Ubereinstimmungen zumindest fur jene Laudes fest- 

zustellen, die wahrend der Messe zu singen waren, wohinge- 

gen die auf dem Platz vorzutragenden Texte dem traditionel- 

len Bischofszeremoniell entstammten45. Erst kurz vor der 

Wende zum Duecento fand eine Angleichung der beiden 

Formen statt. Im Innern der Kirchen wie auch vor der 

papstlichen Residenz erklangen nun die imperialen Laudes 

zu Ehren des Papstes46.

43 Vgl. etwa Benedikt 22, LC II 146; Albinus 3, LC II 124; Cencius 

2, LC I 291; etc. Am Fest der Kreuzeserhohung wurde der Papst 

auch vom Klerus der lateranensischen Basilika auf dem Platz 

empfangen; vgl. Bernhardi cardinalis et Lateranensis ecclesiae prioris 

Ordo officiorum Ecclesiae Lateranensis, hrg. von L. Fischer (Histori

sche Forschungen und Quellen 2/3), Miinchen/Freising 1916, 154 

no. 298. Der Text entstand in den vierziger Jahren des 12. Jahrhun

derts. Zur Trennung des Palastklerus von dem der Basilika seit 

dem 10.Jahrhundert vgl. S.J.P. Van Dijk/J.H. Walker, The 

Origins of the Modern Roman Liturgy. The Liturgy of the Papal Court 

and the Franciscan Order in the Thirteenth Century, London 1960, 

80 ff.

44 Im sog. Baseler Ordo II. 26; vgl. B. Schimmelpfennig, Ein bisher 

unbekannter Text zur Wahl, Konsekration und Kronung des Pap

stes im 12. Jahrhundert, Archivum Historiae Pontificiae 6, 1968, 

42—70, 67. Auch bei den Laudes, die die Schuljugend dem Papst 

um die Mitte der Fastenzeit darbrachte, hieB es: „... salutare ilium 

volumus et laudes illi levare quomodo fit ad Caesarem.“ LC II 173. 

Zum EinfluB der kaiserlichen Laudes auf die papstlichen vgl. 

Kantorowicz, Laudes regiae (wie Anm.25) 129ff.; ferner B. 

Oppermann, Die liturgischen Herrscherakklamationen im Sacrum Im

perium des Mittelalters, Weimar 1953, 32 und 69; R. Elze, Die 

Herrscherlaudes im Mittelalter, Zeitschrift der Savigny-Stiftung fiir 

Rechtsgeschichte, Kan. Abt. 40, 1954, 201—223, bes. 206 f.

45 Vgl. die Texte bei Benedikt 19, LC II 145 f. fiir die Messlaudes (die 

vollstandige Liste der Heiligen gibt Albinus 34, LC II 131 f.) und 

id. 22,146 fur die Laudes des Platzes; zur Analyse der Texte Kanto

rowicz, Laudes regiae 129 ff.

46 Kantorowicz, Laudes regiae 129ff., bes. 132ff.
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Was die genaueren Umstiinde der Akklamationen betrifft, 

so weichen die Angaben des Albinus von denen des Benedikt 

in verschiedenen Einzelheiten ab, und den Ausfiihrungen 

des jiingeren Autors verdanken wir einen fur die Ausgestal- 

tung des lateranensischen Palastes iiberaus bedeutsamen 

Hinweis, der in der neueren Forschung bislang unbeachtet 

blieb. Nachdem zunachst die „judices et advocati“ vor dem 

Portikus ihre Huldigungen dargebracht haben, „fiihren die 

Judices' (den Papst) bis zu jenen Stufen, wo die Porphyrrota 

liegt, dort vollziehen dann die Kardinalpriester von 

S. Lorenzo f. 1. m. ihre Laudes“47. Von einer Porphyrscheibe 

am FuBe der groBen Palasttreppe erwahnte Benedikt in sei- 

nem Liber politicus noch nichts. Sein Schweigen lieBe sich 

unter Umstanden dahingehend erklaren, daB die Rota zu 

seiner Zeit noch nicht existierte. Genauso gut scheint es 

andererseits vorstellbar, daB Albinus den auBeren Rahmen 

des Zeremoniells mit mehr Aufmerksamkeit festzuhalten 

gewillt war, als ihm die iibrigen Autoren zuzugestehen fiir 

notig hielten. Die Frage, seit wann sich die Porphyrscheibe 

am Eingang der Residenz befand, ist daher nicht mit Sicher- 

heit zu beantworten. Doch auch wenn die Rota schon auf 

ein friihes Jahrhundert zuriickging, so scheint es bezeich- 

nend, daB sie erst jetzt in der schriftlichen Uberlieferung 

auftaucht, denn die Nachricht des Albinus steht in einer 

Reihe von Hinweisen auf die Bedeutung, die der Porphyr 

als imperialer Stein im papstlichen Zeremoniell der Zeit 

spielte. AnlaBlich der Kronung Paschalis’ II. (1099) erwahn- 

ten die Quellen erstmals jene beiden Stiihle aus ,rosso antico' 

vor der Silvesterkapelle im Innern des lateranensischen Pala

stes, die seitdem als „sedes porphyretici", als „sedes sancti 

Silvestri" oder selbst als „sedes imperiales" einen unabding- 

baren Bestandteil der Inthronisierungsfeier darstellen soil- 

ten48. Beginnend mit Innozenz II. wurde der Porphyr dar- 

47 Albinus 26.4, LCII 128: „Deinde ducunt eum per manus judices 

usque ad gradus ubi est rota porfiretica, ibique presbiteri cardinales 

sancti Laurentii foris murum faciunt ei laudes.“ Bei den ,presbiteri 

Cardinales' handelte es sich um jene sieben romischen Kardinal

priester, die in S. Lorenzo f. 1. tn. den Hebdomadardienst verrichte- 

ten; hierzu R. Huls, Kardindle, Klerus und Kirchen Roms 1049-1130 

(Bibl. des Deutschen Histor. Instituts in Rom 48), Tubingen 1977, 

8f. Zur Bedeutung der Judices' und ,advocati‘ und ihrer Bezie- 

hung zum papstlichen Hof vgl. bes. H. Toubert, Les structures du 

Latium medieval. Le Latium meridional et la Sabine du IX" a la fin du 

X1P si'ecle (Bibl. des Ecoles Frang. d’Athenes et de Rome 221), 

2 Bde., Rom 1973, II 1212ff., 1319ff. und 1342ff.

48 Die beiden Stiihle, antike Spolien, befinden sich heute im Louvre

und in den Vatikanischen Museen; zu ihrer Bedeutung auch im

Kronungszeremoniell vgl. bes. Deer (wie Anm.2) 142ff.; Gussone

(wie Anm. 24), passim (vgl. Index s. v. ,Kurulische Sitze'); M.

Maccarrone, Die Cathedra Sancti Petri im Hochmittelalter. Vom 

Symbol des papstlichen Amtes zum Kultobjekt, RbmQs 75, 1980, 

171-205, bes. 198ff. Im Hinblick auf den uniangst von 

C. D’Onofrio, La Papessa Giovanna. Roma e papato tra storia e

fiber hinaus fiir die Auswahl der Grablegen bedeutsam, bis 

hin zu Honorius III. (J1227) sind das kaiserliche Gestein 

und andere rote Marmorsorten in der papstlichen Sepultur 

wiederkehrend bezeugt49. Mit Ende des 12. Jahrhunderts 

laBt sich nun auch die Verwendung von Porphyrrotae im 

kurialen Zeremoniell nachweisen. Die Aussage des Albinus 

scheint umso wertvoller, da fiir den papstlichen Gebrauch 

der Rotae bislang kaum sichere Anhaltspunkte bestanden. 

Wenngleich die Porphyrscheiben in den stadtischen Kirchen- 

pavimenten seit dem Pontiflkat Paschalis’ II. (1099—1118) zu 

den gangigen Dekorationsformen gehorten, so fehlt es an 

zeitgenossischen Erklarungen zu deren zeremonialer Funk- 

tion50. Schon zu einer wesentlich friiheren Zeit existierten 

die Rotae in der alten Peterskirche, wo sie vornehmlich bei 

der Kaiserkronung Bedeutung erlangten51. Wenn der Papst 

sie benutzte, so etwa beim ,scrutinium‘, dann nur gemeinsam 

mit dem zu Kronenden. Erst der sog. Baseler Ordo, der auf 

eine Quelle des spaten 12. Jahrhunderts zuriickgreift, zeitlich 

somit in genauer Parallele zu Albinus steht, erwahnt die 

groBe Rota der Apostelbasilika im Zusammenhang mit der 

Amtseinfiihrung des romischen Bischofs. Auf ihr verrichtete 

der Neugewahlte sein Gebet, bevor er sich dann in das 

,secretarium‘ der Kirche begab, um die fur seine Konsekra- 

tion erforderlichen Gewander anzulegen52.

Fiir die Ausgestaltung des lateranensischen Portikus und 

die zugehdrige Zeremonie diirfte sich nur ein bestimmtes 

Vorbild bieten. An einem der bedeutendsten Platze der Stadt,

leggenda, Rom 1979, 140ff. ausgelbsten Streit um die antike Funk- 

tion der beiden Sessel, die D’Onofrio fur zwei Gebahrstiihle halt 

(dagegen schon Maccarrone 201 f.), sei angemerkt, daB ein dutch 

und durch verwandtes Werk im Klostermuseum von Montecas- 

sino bewahrt wird, als dessen Herkunftsort die Thermen von 

Suio gelten; gute Wiedergabe in: L’abba^ia di Montecassino. Storia, 

religione, arte, Mailand 1982, 65 Abb. 25.

49 Vgl. die oben in Anm. 3 gegebene Bibliographic.

50 Fiir Vermutungen in dieser Richtung vgl. D. Glass, Studies on 

Cosmatesque Pavements (B.A. R. International Series 82), Oxford 

1980, 48 ff.; ib., passim auch fiir eine Zusammenstellung des rele- 

vanten Materials.

51 So schon seit dem 10. Jahrhundert; vgl. R. Elze, Hrg., Die Ordines 

fiir die Weihe und Kronung des Kaisers und der Kaiserin (MG Fontes 

luris Germanici Antiqui IX), Hannover 1960, etwa 2, 10 und 

passim (vgl. Index s. v. ,rota‘); ferner M. Andrieu, La rota porphy- 

retica de la basilique Vaticane, MelArchHist 64, 1954, 189—218 und 

P. Schreiner, Omphalion und Rota Porphyretica. Zum Kaiserze- 

remoniell in Konstantinopel und Rom, in: By^ance et les Slaves. 

Melanges Ivan Dufcev, Paris 1979, 401-410. In einem Passus, der 

sich vermutlich auf den Portikus der Basilika bezieht, spricht die 

,Notitia ecclesiarum Urbis Romae' (zweite Halfte 8. Jahrhundert) 

von den „lapides purpureos, qui in medio pavimento iacent et in 

modo crucis positi sunt"; CT II 98 f.

52 Schimmelpfennig, Unbekannter Text (wie Anm. 44) 63,1.2; ib. 58 f. 

zur Datierung des Ordo. Erst im Quattrocento ist das Gebet auf 

der Rota anlaBlich der papstlichen Kronungsfeier erneut bezeugt; 

vgl. Andrieu, Rota porphyretica 206 f.
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dem Augusteion, lag auch der kaiserliche Palast in Konstan- 

tinopel. Zwischen dem Platz und der eigentlichen Residenz 

erhob sich die Chalke, ein Kuppelbau von beachtlichen Aus- 

maBen, der bei Betreten und Verlassen der Palastanlage zu 

durchschreiten war53. Ihr kiinstlerisches Geprage hatte die 

Chalke im wesentlichen unter Justinian erhalten, die Mosa- 

iken im Innern verewigten seine Siege, und Statuen weiterer 

Monarchen schmiickten die Fassade des Baus. Die Funktion 

der Chalke lag vorwiegend im zeremonialen Bereich. Wenn 

der Basileus seine Residenz verlieB, um sich in die jenseits 

des Augusteion gelegene Haghia Sophia oder in eine andere 

der stadtischen Kirchen zum Gottesdienst zu begeben, so 

nahm er in der Halle und dann noch einmal vor dem Bauwerk 

die Huldigungen der Faktionen entgegen. Entsprechend 

wiederholten sich die von Orgelmusik begleiteten Gesange 

bei der Riickkehr des Herrschers. Seit dem 7. Jahrhundert 

erwahnen die Chronisten auch eine iibergroBe Rota, die 

vor der Chalke auf der Seite des Augusteion im Boden 

eingelassen war54. Obwohl das Zeremonienbuch des Kon- 

stantinos Porphyrogenitos (905—959), die bedeutendste 

Quelle zum byzantinischen Hofzeremoniell, die Porphyr- 

scheibe anlaBlich der Akklamationen nicht ausdriicklich er- 

wiihnt, so ist doch anzunehmen, daB der Monarch auf der 

Rota verweilend, die Huldigungen seiner Untertanen entge- 

gennahm; kam den Pavimentmotiven in der Selbstdarstel- 

lung des ostromischen Herrschers doch auch andernorts 

manche Bedeutung zu55. Immer wieder weist Konstantinos 

dagegen auf jene Briistung hin, die sich bei dem Stein vor 

der Chalke erhob. An den Tagen, da der Hof sich zu einer 

Kirche begab, deren Entfernung den Gebrauch von Pferden 

notwendig machte, war es hier, wo die Begleitung des Kai

sers bei ihrer Riickkehr abzusitzen hatte. Nur der Basileus 

besaB das Privileg, die Briistung und den Kuppelbau durch- 

53 Vgl. die grundlegende Behandlung von C. Mango, The Brazen 

House. A Study of the Vestibule of the Imperial Palace of Constantinople 

(Arkael. Kunsthist. Medd. Dan. Vid. Selsk 4, no. 4), Kopenhagen 

1959, dort die altere Literatur; danach noch S. Miranda, Les palais 

des empereurs by^antins, Mexico City 1964, 37 ff. und R. Guilland, 

Etudes sur la topographic de Constantinople by^antine (Berliner Byzanti- 

nische Arbeiten 37), 2 Bde., Berlin 1969, I 217ff. Zur Bedeutung 

der Chalke im kaiserlichen Hofzeremoniell bes. Mango 73 ff. und 

Guilland I 217ff. Eine Beziehung zwischen Lateran und Chalke 

ist bereits im Hinblick auf die „turris“ des Papstes Zacharias 

(741-752) vermutet worden, die gleich der Konstantinopolitaner 

Anlage mit einem bronzenen Portal und einer Christus-Ikone an 

der Fassade geschmiickt war; vgl. LP I 432 und dazu Krautheimer, 

Rome. Profile of a City (wie Anm. 81) 121.

54 Mango HOf. gibt die altesten Nachweise.

55 So auch Miranda 33; zur sonstigen Verwendung von Porphyrrotae

im byzantinischen Hofzeremoniell vgl. R. Delbrueck, Antike

Porphyrwerke (Studien zur spatantiken Kunstgeschichte 6), Berlin/

Leipzig 1932, 27ff. und 148f.; Treitinger (wie Anm. 34) 58ff. und

Schreiner (wie Anm. 51) 401 ff.

reiten zu durfen; zu Pferd nahm der Herrscher auch die 

Laudes entgegen56, ganz so wie es die romischen Quellen 

fur die papstlichen Huldigungen vorsahen.

Der Ruhm, dessen sich die Halle am Eingang der imperia- 

len Residenz erfreute, muB beachtlich gewesen sein. Als 

„Calchi“ oder „Calze“ bezeichnen die mittelalterlichen Chro

nisten auch einen Trakt des gotischen Konigspalastes zu 

Ravenna57. DaB die Anregung fur eine solche Benennung, 

vielleicht sogar fur die architektonische Gestaltung in der 

Stadt am Bosporus zu suchen war, scheint fraglos, hatte 

Theoderich (493—526), der Erbauer des Ravennater Palastes, 

seine Jugend doch in Konstantinopel verbracht, und noch 

wahrend seiner Konigsherrschaft orientierte sich der Gote 

in mancher Hinsicht am kaiserlichen Vorbild des Ostens. 

- Selbst in jener Palastanlage, die Sultan Mehmet II., der 

Eroberer Konstantinopels, nach 1453 in seiner neuen Haupt- 

stadt errichten lieB, fiihrte der Zugang zum eigentlichen 

Thronraum durch das sog. Tor der Gliickseligkeit, ein 

prachtvoll ausgestatteter Pavilion, dessen Paviment mit einer 

porphyrnen Rota geschmiickt war58. Die Chalke wirkte so- 

mit noch fiber das Ende des byzantinischen Reiches hinaus. 

Wie die zitierten Quellen erkennen lieBen, diirfte der Bau 

vor der kaiserlichen Residenz in gleicher Weise die Ausge- 

staltung des romischen Palastportikus bestimmt haben. 

Wenngleich sich kaum entscheiden laBt, wann genau die 

von Benedikt und Albinus beschriebene Zeremonie auf den 

Lateran iiberging, so bleibt doch nicht zu iibersehen, wie 

sehr in der papstlichen Selbstdarstellung auch nach der Gre- 

gorianischen Reform das byzantinische Element noch immer 

zum Tragen kam, eine Beobachtung, fur die es weitere An- 

haltspunkte gibt.

Neben den Laudes, die wahrend der Messe und bei der 

Riickkehr vom Stationsgottesdienst zu Ehren des Papstes 

erklangen, existierten etliche eher offizidse Akklamationen, 

die durch eine wohl falschlich dem Benedikt zugeschriebene 

Textsammlung iiberliefert sind, in jedem Faile aber unter 

Innozenz II. entstanden59. Hier hort man unter an derem 

von den Laudes, welche die Schuler der Stadt „in media

56 Vgl. etwa Constantines Porphyrogenitos, De caerem. I. 10, ed. 

CSHB 84 oder I. 26, ib. 107 etc; auch Mango 84f. und Guilland I 

217 ff.

57 E. Dyggve, Ravenatum Palatium Sacrum — La basilica ipetrale per 

ceremonie. Studii sull’architettura dei palatyi della tarda antichita, Ko

penhagen 1941, 41 f. Anm. 4 und 45 ff.

58 Smith (wie Anm. 16) 204 Anm. 56.

59 Vgl. die Textedition in LC II 171 ff.; Uberlegungen zur Herkunft 

und Datierung der verschiedenen Feiern gibt Duchesne, LC I 

(Introd.) 107ff.; zu einem Teil der Sammlung auch R. G. Villo- 

Slada, El himno al papa Juan (IX?) de las Laudes Cornomanniae, 

Miscelanea Camillas SI, 1974, 185-205. Schimmelpfennig, Zeremo- 

nienbiicher (wie Anm. 26) 14 ff. behandelt die Zuschreibungsfrage.
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Quadragesimae“, d. h. um die Mitte der Fastenzeit, darbrach- 

ten. In Anspielung auf die Jahreszeit enthielten ihre Ge- 

sange, die sie strophenweise wechselnd in lateinischer und 

in griechischer Sprache vortrugen, auch Huldigungen an 

den Friihling. Vor dem lateranensischen Palast versammelt 

richteten sie ihre „Victoria“-Wunsche an den Papst. Wah- 

rend dieser noch im Innern der Residenz weilte, riefen die 

Knaben mit gespielter Ungeduld: „... salutare ilium volu- 

mus et laudes illi levare quomodo fit ad Caesarem. Domni 

aperi fenestram.“ SchlieBlich erschien die Gestalt des Bi

schofs an einem Fenster der Palastfassade, und die jugendli

chen Sanger begrtiBten ihn: „Vides qui venit. Sol veni! Luna 

veni! Nubes celestis cum manna veni. Ad domnum nostrum 

papam sanctissimum cum palma venimus. Deus da illi vitam! 

Christi dona illi vitam!“60 Auf den ersten Blick wird deutlich, 

daB die zitierten Verse in ihrer glorifizierenden Absicht wei- 

ter gingen als all die offiziellen Texte. Wenn man den Inhaber 

des obersten geistlichen Amtes als Sonne, als Mond und 

als Manna-spendende Himmelswolke ansprach, so besagten 

diese Akklamationen auch weitaus mehr als die beriihmte 

Sonne-Mond-Metapher, wie sie Gregor VII. auf die beiden 

hochsten irdischen Gewalten anwendete61. Viel eher erin- 

nern die Huldigungen der Schuljugend an jene Helios-Stili- 

sierungen, mit denen das romische Kaisertum der Antike 

sich umgab. Wie war es mbglich, daB solche Relikte der 

Kosmokrator-Panegyrik im 12. Jahrhundert am papstlichen 

Hofe auftauchten?

Die beiden wesentlichen Elemente der rbmischen Zere- 

monie, die ausdriickliche Bitte an den Empfanger der Huldi

gungen, er moge sich zeigen, und seine Akklamation in 

solaren und astralen Metaphern stellten einen Bestandteil des 

byzantinischen Hofzeremoniells dar, uber den schon Kon- 

stantinos Porphyrogenitos ausfiihrlich berichtet62. Bei der 

60 LC II 173; oben zitiert nach der von Duchesne publizierten Tran- 

skription, LC I (Introd.) 111. Das Mitwirken der Schuljugend 

im romischen Zeremoniell laBt sich bis in die Zeit Karls d. Gr. 

zuruckverfolgen. LP I 496 f. erwahnt die „pueris qui ad dedicendas 

litteras pergebant“ schon beim Empfang des Herrschers im Jahre 

774.

61 So in seinem beriihmten Brief an Konig Wilhelm I. von England, 

MG Ep. sei. II. 2, 505 f.; dazu etwa W: Ullmann, Die Machtstellung 

des Papsttums im Mittelalter. Idee und Geschichte, Graz/Wien/Koln 

1960, 412 ff. und W. Weber, Das Sonne-Mond-Gleichnis in der 

mittelalterlichen Auseinandersetzung zwischen Sacerdotium und 

Regnum, in: Rechtsgeschichte als Kulturgeschichte. Festschrift fur A. 

Erlerspm 70. Geburtstag, Aalen 1976, 147-175.

62 Vgl. Constantinos Porphyrogenitos, De caerem. I. 43, ed. CSHB

222 zur Ernennung des Caesars und I. 44, 228 f. zur Ernennung

des Nobilissimus, in der Hierarchic des Hofes der hochste Titel

nach dem Caesar; ib. I. 63, 280 fur die Palastempfange und I. 69,

316 fur das Erscheinen des Kaisers im Hippodrom. Eine reich 

kommentierte Ausgabe vom I. Teil des Zeremonienbuches gibt A. 

Vogt, Le livre des ceremonies, 4 Bde., Paris 1935-1940. Fur die

Ernennung eines Caesars oder eines Nobilissimus, bei be- 

stimmten Palastempfangen wie auch vor dem Erscheinen des 

Kaisers im Hippodrom lieBen die Faktionen ihre avatsiXov- 

Rufe vernehmen, eine Akklamation, die mit „gehe auf!“ oder 

„erhebe dich!“ zu iibersetzen ist. Das Wort wurde vormals 

in erster Linie fur die Bewegung der Sonne und der Him- 

melskbrper benutzt, spater auch fur den Kaiser. Die feierli- 

che Ankunft des Monarchen im Kathisma, wo er die Wett- 

kampfe erbffnete, war unter dem Namen „Aufgang des 

Herrschers“ (avaTolr] tov Sscttcotod) bekannt63. Eine in 

ihrer Theatralik noch gesteigerte Fortsetzung fanden die 

festlichen Darbietungen seit der Komnenenzeit (1081-1185) 

in der sog. Prokypsis-Zeremonie, wie sie sich am Vorabend 

des Weihnachtstages und beim Epiphanienfest, aber auch 

anlafilich von Kaiserkronungen und imperialen Hochzeiten 

abspielte64. Nach ihrer Teilnahme an der Messe pflegte die 

kaiserliche Familie eine verhangene Biihne zu besteigen, die 

eigentliche Prokypsis, die man fiber hohen Saulen im Freien 

aufgestellt hatte. Wahrend vor dem Geriist Hofchargen, Kle- 

rus und Teile der Armee des kaiserlichen Auftritts harrten 

und das Offnen der Vorhange verlangten, legten der Basileus 

und die Seinen ihre Prunkgewandung an, um schlieBlich - all 

dies geschah nach Sonnenuntergang - durch ein plbtzliches 

Offnen der Vorhange vom Fackelglanz erleuchtet vor dem 

nachtlichen Himmel zu erscheinen. Dann erklangen die Lob- 

gesange auf den Monarchen, die noch im 13. Jahrhundert 

den Basileus und seine Gemahlin mit Helios und Selene 

vergleichen konnten65. Die imperiale Panegyrik des Ostens 

hatte Elemente des antiken Kosmokratorgedankens be- 

wahrt, dafiir gibt es auch auBerhalb des zeremonialen Be- 

reichs zahlreiche Belege66, und die Spuren dieser Vorstel-

Zeremonie selbst sind die Studien von M. A. Andreeva, De la 

ceremonie „prokypsis“ (Originaltext russisch), Seminarium Konda- 

kovianum 1, 1927, 157—173, bes. 167 ff. und E. H. Kantorowicz, 

Oriens Augusti Lever du Roi, DOP 17, 1963, 117-177, bes. 156 ff. 

zu vergleichen.

63 Constantinos Porphyroginitos, De caerem. I. 68, ed. CSHB 305.

64 Wichtigste Quelle ist der um die Mitte des 14. Jahrhunderts schrei- 

bende Pseudo-Kodinos, Traite des offices, ed. J. Verpeaux (Le 

monde byzantin 1), Paris 1966 (Nachdruck 1976), 195 ff., 268 f. 

und 353 ff. Die Zeremonie selbst reicht weiter zuriick; vgl. Treitin- 

ger (wie Anm.34) 112ff., dort auch die altere Literatur; danach 

noch Kantorowicz, Oriens Augusti 159 ff. und A. Grabar, Pseu- 

do-Codinos et les ceremonies de la Cour byzantine au XIVe siecle, 

in: Art et societe a Byzance sous les Paleologues. Actes du Colloque de 

I’ Association Intern, des Etudes Byzantines, Venice, sept. 1968, Venedig 

1971, 195-221, bes. 201 f.

65 Treitinger 115 f. mit Texten von Nicolaus Eirenikos und Manuel 

Holobolos.

66 Treitinger 119f.; Kantorowicz, Oriens Augusti 149ff.; H. Hun

ger, Reich der neuen Mitte. Der christliche Geist der hyyantinischen 

Kultur, Graz/Wien/Kbln 1965, 96ff. Zum Kosmokratorgedanken 

in der Antike vgl. bes. H. P. L’Orange, Studies on the Iconography
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lungswelt, die wahrend des 12. Jahrhunderts im papstlichen 

Zeremoniell begegnen, zeugen einmal mehr von der Impe- 

rialisierung des hochsten geistlichen Amtes. Wenn die Zeit- 

genossen Innozenz III., den wohl machtigsten Papst des 

Mittelalters, als „Sol“ und „Lumen Mundi“ feiern sollten67, 

so diirfte inzwischen deutlich geworden sein, daB auch solche 

Glorifizierungen nur an jene Traditionen anschlossen, die 

sich schon seit dem Investiturstreit herausgebildet hatten.

Die verschiedenen Arten der Landes zielten auf eine allge- 

meingiiltige Huldigung des idealisierten Stellvertreters Petri 

ab; andere Aspekte des rbmischen Zeremoniells spiegelten 

dagegen konkretere politische Sachverhalte wider. Seit dem 

11. Jahrhundert berichten die Chronisten liber die Vergabe 

der Goldenen Rose, ein papstliches Ehrengeschenk, das sich 

noch bis in die Renaissance hinein groBer Beliebtheit er- 

freute68. In Benedikts Liber politicus erscheint die Ubergabe

of Cosmic Kingship in the Ancient World, Oslo 1953, passim. Ange- 

sichts der Verwendung des Sonne-Mond-Gleichnisses dutch das 

Papsttum (s. o. Anm. 61) vermutet Kantorowicz 163 f. hinter der 

solaren Metapher fur die weltliche Herrschaft zurecht eine „anti- 

papal or anti-hierocratic tendency", die er in der Wiederbelebung 

des Sonnenvergleichs durch die staufischen Herrscher verwirk- 

licht sieht; ahnlich auch H. Fichtenau, Arenga. Spdtantike und 

Mittelalter im Spiegel von Urkundenformeln (Mitteil. des Instituts fur 

Osterr. Gesch.forschung, Ergbd. 18), Graz/Koln 1957, 35 ff. und 

110. Tatsachlich - und dies scheint bezeichnend - wurden schon 

die deutsch-rdmischen Konige des Investiturstreits mit Sonnen- 

und Lichtmetaphern gefeiert. Vgl. Benzo von Alba, Ad Henricum 

IV imperatorem libri VII, V. 3, MG SS XI 650: „ Quanta tibi facit 

Deus, sis memor cottidie, / Te sequentibus appare ut sol in 

meridie, / Noctis speciem ostende filiis perfidiae." Ferner Ekke- 

hard von Aura, Chronicon, rec. II, Widmungsbrief an Heinrich 

V. (aus der Anfangszeit von dessen Regierung): „... precipue Deo 

servientium persone undique prorumpentes e latibulis lumen te 

sibimet in tenebris exortum." Ed. F.-J. Schmale/I. Schmale-Ott 

(Ausgew. Quellen zur dt. Gesch. des Mittelalters, Freiherr vom 

Stein-Gedachtnisausg. XV) 206; der Passus „lumen ... exortum" 

wohl nach Ps. 111.14. Vgl. auch die anonyme Chronica Imperato- 

rum Henrico V. dedicata, ed. Schmale/Schmale-Ott, ib. 240: 

„... tanto nobis oriente lucifero per tot iam annos obnubilata lux 

splendescere cepit ecclesiastica ..." Hier werden die uralten Bilder 

vom „Aufgang“ des Herrschers wieder lebendig.

67 Richard von San Germane, Chronica, a. 1216, RIS n. ed. VII. 2, 

74 zitiert ein Gedicht auf den Tod des Papstes:

„Nox accede, quia cessit sol, lugeat orbis, 

In medio lucis lumen obisse suum.

Lumen obiit mundi, quia decessit pater Inno- 

centius, iste pater urbis et orbis erat ...“

Als „lux mundi" - zugleich auch eine Christus-Metapher - er

scheint Innozenz ebenso in einer Handschrift der Prager Staatsbi- 

bliothek; vgl. G. B. Ladner, Eine Prager Bildnis-Zeichnung Inno

zenz’ III. und die Collectio Pragensis, Studia Gratiana 11 (Collecta

nea Stephan Kuttner I), Bologna 1967, 23-36, 24.

68 Hierzu umfassend E. Cornides, Rose und Schwert im papstlichen 

Zeremoniell von den Anfdngen his %um Pontifikat Leos XIII., Wien 

1967; danach noch M. Dykmans, Le ceremonial papal de la fin du 

moyen age a la renaissance. I: Le ceremonial papal du XIII' siecle (Bibl. 

de 1’Institut Histor. Beige de Rome 24), Briissel/Rom 1977, 35 ff. 

der Rose als fester Bestandteil der papstlichen Liturgie69. 

Sofern der Papst in Rom weilte, war es der romische Stadt- 

prafekt, der die kunstvoll gearbeitete Blume am Sonntag 

Laetare, einem der Kronungsfeste, in Empfang nahm. Zu- 

nachst trug der Bischof die Rose nach S. Croce in Gerusa- 

lemme, wo an jenem Tage der Stationsgottesdienst stattfand. 

Die wahrend der Messe abgehaltene Predigt nahm auf das 

zeremoniale Geschehen Bezug, indem sie eine allegorische 

Deutung uber Blute und Farbe der Blume vortrug. Nach 

Beendigung der Feier ritt der gekronte Papst, von geistlichen 

und weltlichen Wiirdentragern begleitet, zuriick zum Palast. 

An einem nicht naher bestimmten Ort erwartete ihn dann 

der Prafekt, der das Paradepferd am Ziigel nahm und den 

Rest der Wegstrecke zum Lateran geleitete. Auf dem Platz 

vor der Residenz angekommen, half er dem Bischof mogli- 

cherweise auch beim Absitzen, indem er ihm die Steigbiigel 

hielt70. Daraufhin empfing der Beamte die Goldene Rose, 

und er dankte dem Papst mit einem FuBkuB.

Die Bildhaftigkeit des Geschehens gibt ihren Sinn auch 

fiir den heutigen Leser von'Benedikts Zeremonienbuch noch 

ohne weiteres zu erkennen. Kaum wird er mit den jiingsten 

historischen Studien nur einen „Akt der JIdflichkcit"71 hin

ter dem Rosenzeremoniell vermuten, selbst wenn die Blume 

wiederholt liturgisch-pastorale Deutungen erfahren hat; der- 

artige Interpretationen gab es fiir die Tiara und den roten 

Mantel ebenfalls, obwohl deren primarer Symbolgehalt 

zweifellos andernorts lag. Die zeremoniale Vorfiihrung bein- 

haltete gewiB auch eine politische Demonstration. Das Amt 

des Stadtprafekten, an das sich wichtige gerichtliche und 

polizeiliche Befugnisse kniipften, stellte im 12. Jahrhundert 

einen standigen Zankapfel in jenem Dreieck von Kaiser, 

Papst und kommunaler Herrschaft dar72. Wahrend der ersten

69 Benedikt 36, LC II 150.

70 Bel Benedikt 36, LC II 150 heiBt es: „Longe ante descensum ponti- 

ficis descendit prefectus et pedester adextrat eum usque ad locum 

ubi pontifex descensurus est." Klarer noch ist die Formulierung 

des OR XIII aus der Zeit Gregors X. (1271-1276), ed. Dykmans 

190: „Et praefectus urbis ... adextrat papam tenendo frenum equi, 

pedes, usque ad locum in quo Papa descendit ...“

71 Cornides (wie Anm. 68) 62; die Verfasserin spricht allerdings auch 

von der „Ergebenheit“, die der Prafekt durch das Zeremoniell 

bekundet.

72 Die folgende, freilich vereinfachende Skizze beruht auf T. Hirsch- 

feld, Das Gerichtswesen der Stadt Rom vom 8. bis 12. Jahrhun

dert, Archiv fiir Urkundenforschung 4, 1912, 419—562, bes. 432 ff. 

und 479f.; P. Brezzi, Roma e I’impero medioevale (774-1252) (Storia 

di Roma X), Bologna 1947, 317ff.; J. Petersohn, Rahewin IV 

49: ,Seu de recipiendo prefecto'. Zur Rolle des Stadtprafekten bei 

den kaiserlich-rdmischen Verhandlungen von 1159, in: Geschichts- 

schreibung und geistiges Leben im Mittelalter. Festschrift fiir H. Lowe 

%um 65.Geburtstag, Koln/Wien 1978, 397-409; id., Kaiser, Papst 

und praefectura Urbis zwischen Alexander III. und Innozenz III., 

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 60, 

1980, 157—188; ib. 157 Anm. 1 weitere Bibliographic.
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Halfte des Jahrhunderts war der Prafekt im wesentlichen 

Amtstrager von Papst und Kirche gewesen. Bei seinem Ver- 

such, die Stadtherrschaft des Bischofs zu beseitigen, ersetzte 

der 1143/44 neubegriindete Senat den papstlichen Beamten 

durch einen Patricius, muBte die Prafektur aber schon gegen 

Ende des Jahres 1145, als sich der Senat selbst unter die 

Oberhoheit des Papstes beugte, wieder zulassen. Nach der 

Einnahme Roms durch Friedrich Barbarossa im Jahre 1167 

schworen die Senatoren dem deutschen Herrscher ihren 

Treueid, und ein kaiserlicher Prafekt blieb in der Stadt zu- 

rfick. Erst mit dem Vertrag von Anagni, den Alexander III. 

1176 mit Friedrich Barbarossa abschloB, fiel die Oberhoheit 

fiber den Beamten wieder an den Papst. Als sich zwblf Jahre 

spater auch der Senat erneut dem romischen Bischof unter- 

stellte, erkannten die Kommunalen dessen Gewalt fiber den 

Prafekten ausdriicklich an, doch batten sich die realen Ver- 

haltnisse inzwischen wiederum verschoben: Seit der Mitte 

der achtziger Jahre stand die Prafektur ausschlieBlich unter 

kaiserlichem EinfluB. Erst die veranderte politische Lage 

gegen Ende des Jahrhunderts erlaubte es Innozenz III. 1198, 

die Prafektur zu einem papstlich kontrollierten Amt zu ma- 

chen, diesmal mit anhaltendem Erfolg.

Laut Benedikt leistete der Prafekt den Zfigeldienst und 

huldigte dem Papst dann mit einem FuBkuB. Bekanntlich 

spielte das ,officium stratoris‘ von altersher eine besondere 

Rolle im Feudalrecht, wo seine Ausffihrung durch den Vasal- 

len einer formlichen Anerkennung des Lehensverhaltnisses 

gleichkommen konnte73. Gerade aus diesem Grund hatte 

sich Friedrich Barbarossa 1153 in Sutri so hartnackig gewei- 

gert, das Pferdezeremoniell fur Hadrian IV. zu vollziehen74. 

Der Stadtprafekt erscheint nun in mehreren Quellen des 

12. Jahrhunderts ausdriicklich als Lehensmann des Papstes75, 

und es liegt nahe, daB die Zeitgenossen eine solche Abhan- 

gigkeit des Beamten auch hinter jener Vorfiihrung erkann

ten, die anlaBlich des Laetare-Festes bei der papstlichen Resi- 

denz stattfand. Der FuBkuB des Prafekten muBte dieses 

Empfinden noch steigern, handelte es sich bei ihm doch um 

die unterwiirfigste Form der Huldigung, die der Nachfolger 

73 E. Eichmann, Das officium stratoris et strepae, Historische Zeit- 

schrift 142, 1930, 16-40, bes. 19 und R. Holtzmann, Zum Strator- 

und Marschalldienst, Historische Zeitschrift 145, 1932, 301-350, 

bes. 334.

74 M. Maccarrone, Papato e Impero dalla eletpone di Federico I alia mor- 

te di Adriano IV (1152-1159) (Lateranum n. s. 25), Rom 1959, 117ff.

75 Gerhoh von Reichersberg, Commentarius in Psalmum LXIV, MG

Lib. Ill 440 sagt uber den Prafekten: „... domnum papam, cui facit

hominium", fiigt allerdings hinzu: „... domnum imperatorem, a

quo accipit suae potestatis insigne, scilicet exertum gladium.“ Die 

Zwitterstellung des Beamten kommt hier deutlich zum Ausdruck.

Vgl. ferner Romualdus Salernitanus, Chronicon, a. 1178, RIS n.

ed. VII. 1, 295: „Prefectus veto ad pedes Alexandri pape accedens, 

confirmata sibi prefectura, eius homo devenit."

Petri fur sich beanspruchen konnte. Schon mit dem 14. Jahr- 

hundert erhoben sich selbst innerhalb der Kirche verschie- 

dene Kritiker, die die Proskynesis vor dem Papst entschieden 

ablehnten und in ihr eine Ubersteigerung brandmarkten, die 

sie in die Nahe der Idolatrie riickten76.

Die oben gegebene Darstellung des Rosenzeremoniells 

folgte dem Benedikt. Bei Albinus fehlt die Rubrik zum 

Sonntag Laetare bedauerlicherweise ganz. Cencius hingegen 

sieht fur das Fest zwar die Mitwirkung des Prafekten vor, 

nimmt dem so ostentativen Geschehen aber in mehrerer 

Hinsicht die Spitze: Stratordienst und FuBkuB sind nicht 

erwahnt; mehr noch, der Papst tragt laut Cencius nicht die 

Tiara, sondern die Mitra, und als wolle er alle abweichenden 

Auffassungen richtigstellen, betont er zum AbschluB seines 

Passus noch einmal: „Sciendum est quod ipsa hora qua came- 

rarius representat rosam (namlich beim Aufbruch vom Late- 

ran), dominus papa debet accipere mitram aurifrisiatam“77. 

Der Sonntag Laetare zahlte fur Cencius somit nicht mehr zu 

den Kronungsfesten, denen er mehr als 50 Jahre lang zuge- 

hort hatte78. Die offensichtlich intendierte Abschwachung 

des symbolischen Gehalts der Zeremonie scheint nur eine 

Erklarung zu gestatten: Zur Zeit, da Cencius seinen Text 

verfaBte (1192), stand der Stadtprafekt unter kaiserlicher 

Oberhoheit79. So wie Benedikt die zeremoniale Darbietung 

noch vor der Neubegrfindung des Senats beschrieben hatten, 

schien sie unter den gegebenen Umstanden nicht mehr 

durchfiihrbar. - Die spateren Anderungen werfen zugleich 

ein Licht darauf, was das Rosenzeremoniell in seiner ur- 

spriinglichen Form darstellen wollte: eine Demonstration 

der papstlichen Hoheit fiber den obersten Beamten der Stadt, 

wie sie — freilich in schwacherer Form — wohl schon in der 

Beteiligung des Prafekten an den gewohnlichen Prozessio- 

nen zum Ausdruck kam80. Sobaid daneben aber Senat und

76 Vgl. Pierre Bohiers Kommentar zum Liber pontificalis, in: Liber 

Pontificalis nella rec. di Pietro Guglielmo OSB e del card. Pandolfo, 

glossato da Pietro Bohier OSB, hrg. von U. Prerovsky, 3 Bde. 

(Studia Gratiana 21—23), Rom 1978, III 224 und 292 f. Ib. 224 

Anm. 9 und 293 Anm. 18 zitiert der Hrg. weitere Autoren, die sich 

ahnlich auBerten. Gregor VII. hatte auf dem FuBkuB fur den Papst 

ausdriicklich bestanden, vgl. den sog. Dictatus Papae IX, MG Ep. 

sei. II. 1, 204. Im 12. Jahrhundert war die Proskynesis vor dem 

Papst auch bildlich dargestellt worden, vgl. die Grabplatte Lucius’ 

III. im Dom zu Verona; dazu Herklotz (wie Anm. 3) 114ff.

77 Cencius 17, LC I 294.

78 So bei Benedikt 2, LC II 165; in dem dem Benedikt nahestehenden 

Baseler Ordo I. 11, publiziert in Schimmelpfennig, Zeremonienbii- 

cher (wie Anm. 26) 372; bei Albinus 1, LC II 90 und auch in 

der Descriptio basilicae Vaticanae des Petrus Mallius, die unter 

Alexander III. entstand (1159-1181); CT III 434.

79 Vgl. die Bibliographie in Anm. 72, bes. Petersohn, Kaiser, Papst 

und praefectura Urbis, 157 ff.

80 Die Teilnahme des Prafekten an den Prozessionen der Festkronun- 

gen diirfte, obwohl von Albinus und Cencius vorgesehen (s. o.
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5. Bron%en>olfin, Kapitolinische Museen, Rom

Kaiser ebenfalls ihre Rechte auf die Prafektur geltend mach- 

ten, muBte die Vorfuhrung des Laetare-Festes unweigerlich 

zu einer Machtdemonstration auch den beiden konkurrieren- 

den Gewalten gegeniiber geraten.

Bringt man die bedeutendsten Zeremonien des lateranen- 

sischen Platzes auf einen gemeinsamen Nenner, so ergibt 

sich, daB diese darauf angelegt waren, die Machtstellung des 

papstlichen Amtes, eine Stellung, die - ganz im Sinne der 

Konstantinischen Schenkung — der kaiserlichen gleichen 

sollte, sichtbar und allgemein verstandlich vor Augen zu 

fiihren, wobei das Zeremoniell des byzantinischen Kaiserho- 

fes in mancher Hinsicht Pate gestanden hatte. Erst vor die- 

sem Hintergrund scheint es angebracht, einen Blick auf die 

Statuendekoration des Platzes zu werfen.

Anm. 39), zur Zeit, da sie die Texte niederschrieben, kaum regelma- 

Big stattgefunden haben, denn der damalige Prafekt, der kaiser- 

freundliche Petrus II. Di Vico hielt sich vorwiegend im Gefolge 

Friedrichs I. und Heinrichs VI. auf; vgl. Petersohn, Kaiser, Papst 

und praefectura Urbis, 168 und passim. Die beiden Zeremonien- 

texte entsprachen daher eher einem papstlichen Anspruch als den 

wirklichen Verhaltnissen.

II

Von den verschiedenen Bildwerken, die sich vormals bei 

der papstlichen Residenz befanden81, taucht die bronzene 

Lupa (Abb. 5) als erste in den mittelalterlichen Quellen auf82. 

Gemeinsam mit den im spaten Quattrocento hinzugefiigten

81 Zu den Statuen des lateranensischen Platzes und deren Bedeutung 

sind im besonderen folgende Arbeiten heranzuziehen: P. Bor

chardt, The Sculpture in Front of the Lateran as described by 

Benjamin of Tudela and Magister Gregorius, Journal of Roman 

Studies 26, 1936, 68-70; H. Siebenhuner, Das Kapital in Rom. Idee 

und Gestalt, Miinchen 1954, 37ff.; W. S. Heckscher, Sixtus IIII 

aeneas insignes statuas Romanopopulo restituendas censuit, s’Gravenhage 

1955; A. Erler, Lupa, Lex und Reiterstandbild, Sit^ungsberichte der 

Wissenschaftl. Gesellschaft an der Johann Wolfgang Goethe-Universitdt 

Frankfurt a. M. 10, 1972/74, 117-142; R. Krautheimer, Rome. 

Profile of a City 312—1308, Princeton N.J. 1980,192 ff.; G. Curcio/ 

M. Manieri Elia, Storia e uso dei modelli architettonici, Bari 1982, 

261 (Beitrag von G. Curcio); T. Buddensieg, Die Statuenstiftung 

Sixtus IV. im Jahre 1471. Von den heidnischen Gotzenbildern am 

Lateran zu den Ruhmeszeichen des romischen Volkes auf dem 

Kapitol, RomJhKg 20, 1983, 33-73. Vgl. ferner die im folgenden 

zu den einzelnen Bildwerken angegebenen Studien.

82 Die archaologische Literatur gibt C. Duliere, Lupa romana. Re- 

cherches d’iconographie et essai d’interpretation, 2 Bde., (Etudes de phi-

17



Zwillingen ist die etruskische Statue heute in den Kapitolini- 

schen Museen zu besichtigen. Wie so viele andere Sinnbilder 

rbmischer GroBe erfreute sich die Wblfin, das wohl beriihm- 

teste Symbol der Stadt, zunachst nicht der christlichen Wert- 

schatzung. Schon jene antiken Autoren, die der verbreiteten 

Tendenz einer rationalistischen Mythenerklarung anhingen, 

hatten in der legendaren Ziehmutter der Stadtgriinder eine 

„meretrix“ erkennen wollen, denn als „lupae“ bezeichnete 

man die kauflichen Frauen in der lateinischen Umgangsspra- 

che83. In ihrer Polemik gegen das Imperium griff die christ- 

liche Apologetik die Gleichsetzung von „lupa“ und „mere- 

trix“ begierig auf, wie auch der Brudermorder Romulus im 

Mittelalter nur als befleckter Urheber eines schon durch 

seine Entstehungsgeschichte fragwiirdigen Reiches gelten 

konnte84. Die Aufstellung des Symboltiers spricht somit fur 

ein ausgepragtes Rom-BewuBtsein. Im Bereich der papstli- 

chen Residenz ist die Bronze des Kapitols erstmals durch 

eine Quelle aus dem spaten 9. Jahrhundert bezeugt, die sich 

allerdings auf Ereignisse der Zeit Karls d. Gr. bezieht. An 

einem Ort, den man „ad Lupam“ nenne, so heiBt es im ,De 

imperiatoria potestate in urbe Roma libellus‘, wiirden die 

Prozesse entschieden85. Und das Chronicon des Benedikt 

von St. Andrea (zweite Halfte 10. Jahrhundert) erwahnt den 

„locus ubi dicitur a Lupa“ als Gerichtstatte der Judices 

preordinati' unter Ludwig dem Frommen (814- 840)86. Lupa, 

„quod est mater Romanorum", so fugen beide Autoren 

hinzu. Die Bedeutung der Wolfin als Roma-Symbol geriet

lologie, d’archeologie et d’histoire anciennes publ. par 1’Institut 

Histor. Beige de Rome 17), Rom 1979, I 20 ff. und II 5f. Zur 

mittelalterlichen Geschichte der Statue ib. I 23ff.; ferner Lauer, 

Palais de Latran (wie Anm. 7) 23 f., 131 und 276 ff.

83 Vgl. die Quellen bei Duliere I 8f.; fur die Polemik der Patristik 

ib. 254 f. Dieselbe Gleichung ist auch im Mittelalter anzutreffen, 

so etwa bei Paulus Diaconus, Historia Romana I. 1, ed. FSI 9f.; 

ahnlich noch Magister Gregorius in seiner Erwahnung der late- 

ranensischen Wolfin, vgl. Narracio de mirabilibus urbis Rome, ed. 

R.B.C. Huygens (Textus minores 42), Leiden 1970, Kap. 32, 31.

84 Duliere 1146 Anm. 40 fur die patristischen Quellen; fur das Mittel

alter Benzinger (wie Anm.41) 22f., 32 und 40; ferner H. Fich- 

tenau, Vom Verstandnis der romischen Geschichte bei deutschen 

Chronisten des Mittelalters, in: Festschrift P. E. Schramm %u seinem 

70. Geburtstag von Schiilern und Freunden yugeeignet, 2 Bde., Wiesba

den 1964, I 401-419, bes. 405 ff.

85 Vgl. die Ausgabe im Anhang zu Benedikt von St. Andrea, FSI 

199. Die Behauptung des Verf., die Rechtssprechung am Lateran 

sei damals durch die kaiserlichen ,missi‘ erfolgt, diirfte eine Verfal- 

schung darstellen, die sich aus dem kaiserfreundlichen Standpunkt 

des Libellus erklart; dazu Toubert (wie Anm. 47) II 1200 Anm. 1. 

Die papstliche Residenz diente ausschlieBlich der papstlichen Ge- 

richtsbarkeit. Zur Datierung des Libellus vgl. W. Wattenbach/ 

R. Holtzmann, Deutsche Geschichtsquellen im Mittelalter, I: Deutsche 

Vor^eit, Berlin 1938-1943, H. 2, 336 Anm. 60.

86 Ed. FSI 145. Vgl. zu diesen beiden auch in der kunsthistorischen 

Literatur haufig zitierten Quellen bes. Hirschfeld (wie Anm. 72) 

437 und Toubert (wie Anm. 47) II 1237. 

wahrend des Mittelalters zweifellos nicht in Vergessenheit. 

Noch unter den Gotenherrschern des 6. Jahrhunderts diente 

das Tier als Munzemblem87. Zur gleichen Zeit erkannte der 

byzantinische Chronist Johannes Malalas (J578) gerade an 

den Reliefs, die die Lupa mit den Zwillingen zeigten, daB es 

sich bei zweien der Stadttore von Antiochia um romische 

Griindungen handelte88. Ein Standbild der legendaren Pfle- 

gemutter von Romulus und Remus gehorte auch zu den 

zahlreichen antiken Bronzen, die bis zur lateinischen Erobe

rung (1204) den Hippodrom zu Konstantinopel schmiick- 

ten89. Mit dem 10. Jahrhundert begegnet uns im Westen 

ebenfalls ein Autor, der den romischen Monumenten seine 

Aufmerksamkeit schenkt. Anders als eine mittelalterliche 

Sage will Flodoard von Reims (J 966) den Ursprung seiner 

Heimatstadt nicht auf Remus zuriickfuhren, doch verweist 

er auf die Darstellung der Wblfin an der Reimser Porta 

Martis, wo sie die Wblbung eines der seitlichen Durchgange 

ziert90. Aus dem Jahrhundert Flodoards datiert wohl auch 

das bekannte Elfenbeindiptychon aus Rambona (Vatikani- 

sche Museen)91. Das Schnitzwerk zeigt die Lupa zu FiiBen 

des Gekreuzigten, an eben jener Stelle, wo auf verwandten 

Skulpturen die Personifikationen von Oceanus und Gaea 

lagern; hier wie dort ging es vermutlich darum, die Bedeu

tung von Christi Erlbsungstat fur den gesamten ,orbis terra

rum4 zu veranschaulichen. Erst von der Wende zum 13. Jahr

hundert hat sich eine weitere Darstellung des Symboltiers 

erhalten. Das Bostoner Museum of Fine Arts bewahrt eine 

kleinformatige Basis, mbglicherweise toskanischer Her-

87 W. Wroth, Western & provincial bj/tpintine coins of the Vandals, 

Ostrogoths and Lombards, Chicago 1966 (Erstdruck 1911), 98 ff. mit 

T. XIV. 1-7.

88 Chronographia X. 303 und XI. 360, ed. CSHB 235 und 275.

89 Die Statue ist erst um 1200 bezeugt, diirfte aber auf eine altere 

Aufstellung zuriickgehen; vgl. Niketas Choniates, De signis Con

stan tinopolitanis 7, ed. CSHB 860; ebenso id., Andronikos Kom- 

nenos II. 12, ib. 457.

90 Flodoardi Historia Remensis ecclesiae 1.1, MG SS XIII413: „Pro- 

babilius ergo videtur, quod a militibus Remi patria profugis urbs 

nostra condita vel Remorum gens instituta putatur, cum et moenia 

Romanis auspiciis insignita et editor porta martis, Romanae stirpis 

veterum opinione propagatoris, ex nomine vocitata, priscum ad 

haec quoque nostra cognomen reservaverit tempora. Cuius etiam 

fornicem prodeuntibus dexterum lupae Remo Romuloque parvis 

ubera prebentis fabula cernimus innotatum; medius autem 12 men- 

sium iuxta Romanorum dispositionem panditur ordinatione des- 

culptus; tertius, qui et sinister, cignorum vel anserum figuratus 

auspicio.“ Fur das Monument selbst s. Duliere (wie Anm. 82) I 

226 und II 46.

91 A. Goldschmidt, Die Elfenbeinskulpturen aus der Zeit der karolingi- 

schen und sdchsischen Kaiser. VIII.-XI. Jahrhundert, 2 Bde., Berlin 

1914-1918, I 86f. mit T.LXXXIV; ib. II 56f. mit T.LX (186b) 

auch eine — freilich von alien klassischen Vorbildern weit entfernte 

- Darstellung des Tieres aus der insularen Kunst um 800, heute 

im Britischen Museum, London.
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kunft, die neben einem Greifenpaar und zwei antikisierenden 

Maskenreliefs ein Bild der Wolfin mit den Griindern Roms 

vergegenwartigt92. Die urspriingliche Funktion des Werks 

bleibt ratselhaft. Ebenso vereinzelt taucht die Lupa wahrend 

des Duecento in der Fassadenrosette der Kathedrale von 

Troja (Apulien) auf93. Eines der Reliefs an der Fontana Mag

giore zu Perugia, die die Werkstatt des Nicola Pisano 1278 

in Auftrag nahm, gibt die Wolfin schlieBlich im Zusammen- 

hang mit verschiedenen Darstellungen zur Stadtgeschichte 

wieder94. Vergleichsweise haufig treten die Zwillinge mit 

ihrer Ziehmutter erst in der Kunst des Trecento auf. Inzwi- 

schen hatten auch die Sienesen das Tier zu ihrem Wahrzei- 

chen erhoben und lieBen es an den kommunalen Bauten 

erscheinen95. Parallel dazu fanden die antiken Monumente 

erneute Beachtung. Schon vor der Mitte des 14. Jahrhunderts 

versichert ein deutscher Autor, an den alten Denkmalern der 

Romer sei die Lupa, ob gemalt oder ob in Marmor gemeiBelt, 

allenthalben zu erblicken96. In Rom selbst hatte bereits die 

topographische Literatur des 12. Jahrhunderts ein beachtli- 

ches Interesse fur die vermeintlichen Stammvater der Stadt 

bewiesen. Die Mirabilia, jener wahrhaft epochale Romfiih- 

rer, der seit den 1140er Jahren in immer neuen Kopien 

und Bearbeitungen ein breites Publikum gewinnen sollte, 

erklarten den beim Forum gelegenen Tempel der Venus und 

der Roma zum ehemaligen ,palatium RomuliJ in einer der 

Vatikanischen Pyramiden erkannte der Verfasser das Grab- 

denkmal des Stadtgriinders und die Cestius-Pyramide bei der 

Porta S. Paolo gait ihm als Mausoleum des Remus97. Ein 

92 Zuletzt W. Kahn/L. Seidel, Romanesque Sculpture in American 

Collections, I: New England Museums, New York 1979, Iliff, mit 

Abb. 111. Das Werk wird dort ins friihe 13. Jahrhundert datiert.

93 P. Belli d’Elia, Scultura pugliese di epoca sveva, in: Federico II 

e I’arte del Duecento italiano. Atti della III settim. di studi di storia 

dell’arte mediev. dell’Universitd di Roma (15—20 maggio 1978), 2 Bde., 

Galatina 1980, I 265-287, bes. 269 mit Abb. 5.

94 K. Hoffmann-Curtius, Das Programm der Fontana Maggiore qu 

Perugia (Bonner Beitrage zur Kunstwissenschaft 10), Dusseldorf 

1968, 27 f. und 98 Anm. 53; Abb. bei G. Swarzenski, Nicola 

Pisano, Frankfurt a. M. 1926, T. 84.

95 Duliere (wie Anm. 82) I 25 f. und 226 Anm. 433; die Verfasserin 

kiindigt weitere Untersuchungen an. Vgl. auch A. Venturi, Gio

vanni Pisano e le lupe-doccioni del Palazzo Pubblico di Siena, 

EArte 26,1923, 187—189; zu den verschiedenen Griindungslegen- 

den der Stadt auch N. Rubinstein, Political Ideas in Sienese Art: 

The Frescoes by Ambrogio Lorenzetti and Taddeo di Bartolo in 

the Palazzo Pubblico, JWCI 21, 1958, 179-207, bes. 200ff.

96 Johann von Viktring (J ca. 1345), Cronica Romanorum, hrg. von A. 

Lhotsky (Buchreihe des Landesmuseums Karnten 5), Klagenfurt 

1960, 39: „... nam in competis eorum (= Romanorum) et antiquis 

marmoreis sculpturis sculpta vel picta lupa crebrius visa est ad 

ubera sua duos parvulos adhibitos confovere." Vgl. auch Fich- 

tenau (wie Anm. 84) 413 mit Anm. 67.

97 Vgl. resp. Mirabilia 6, CT III 21 (mit Anm. 8); ib. 20, 45; ib. 2, 17.

Bibliographic zu den Mirabilia ist unten in Anm. 129 gegeben.

anonymer Liber regionarius des 12. Jahrhunderts glaubt 

dann auch den Ort des Lupercals auf dem Palatin bestimmen 

zu konnen98. Angesichts einer solchen Aufmerksamkeit fur 

die Zeugnisse der romischen Friihgeschichte wundert es, 

daB die Bronzewblfin des Lateran in der Mirabilienliteratur 

zunachst nicht erscheint. Erst Magister Gregorius, ein ge- 

lehrter Englander, der moglicherweise unter Gregor IX. 

(1227-1241) in der Stadt lebte, spricht von dem Bildwerk 

des papstlichen Palastes, das sich damals in gerade jenem 

Portikus an der Nordfassade (Abb. 1 no. 47) befand, der im 

Zeremoniell des Bischofs eine so wichtige Rolle spielte". 

Wie die Beschreibung mitteilt, war das Tier in einer Weise 

angebracht, daB aus dem metallenen Korper Wasser lief, was 

der Verfasser mit den „abluendis manibus“ begriindet. In 

Erinnerung an die Quellen des 9. und 10. Jahrhunderts, die

98 LC II 177; ib. 176 zur „casa Romuli“ beim Palatin. Fur Erwahnun- 

gen des Lupercals in den spatantiken Notitiae s. Duliere (wie 

Anm. 82) I 260.

99 Narracio 33, ed. Huygens 30: „In porticu etiam ante hiemale 

palatium domni pape est imago enea illius lupe, que dicitur Remum 

et Romulum aluisse.“ Der Englander auBert sich dann so, als habe 

man die Bronze zu seiner Zeit von jenem Ort fortgenommen. 

Ein anonymer Verf. des 14. Jahrhunderts spricht von der „luppa 

cuprea, bene formata“ als „super unum portale“; CT IV 85. Der 

zitierte Passus des Magister Gregorius konnte einen Anhaltspunkt 

zur Datierung seiner Schrift geben, die bisher sowohl in das spatere 

12. wie auch in das friihe 13. Jahrhundert gesetzt wurde; vgl. M. R. 

James, Magister Gregorius de Mirabilibus Urbis Romae, English 

Historical Review 32, 1917, 531-554; G. M. Rushfort, Magister 

Gregorius De Mirabilibus Urbis Romae: A new description of 

Rome in the Twelfth Century, Journal of Roman Studies 9, 1919 

(1921), 14-58, bes. 14ff.; M. Manitius, Geschichte der lateinischen 

Eiteratur des Mittelalters, 3 Bde., (Handbuch der Altertumswissen- 

schaft IX.2), Miinchen 1911-1931, II 248ff.; J.B. Ross, A Study 

of the Twelfth Century Interest in the Antiquities of Rome, in: 

Medieval and Historiographical Essays in Honor of J. Westfall Thomp

son, Chicago 1938, 302-321, bes. 317ff.; Valentini und Zucchetti 

in CT III 140f.; G. Tellenbach, La citta di Roma dal IX al XII 

secolo vista dai contemporanei d’oltre frontiera, in: Studi storici in 

onore di O. Bertolini, 2 Bde., Pisa 1973, II 679-734, bes. 691 ff. und 

728 ff. und auch Huygens in seiner Ausgabe des Textes 5 ff. Wenn 

Gregorius die papstliche Residenz als „hiemale palatium“ bezeich- 

net, so laBt seine Ausdrucksweise darauf schlieBen, daB der Papst 

zu jener Zeit die Sommermonate mit einer gewissen Regelmafiig- 

keit auBerhalb der Stadt verbrachte, um nur wahrend des Winters 

den lateranensischen Palast zu beziehen. Sieht man die papstlichen 

Register einmal auf einen solchen Residenzwechsel hin durch, so 

ist dieser fur das 12. Jahrhundert noch gar nicht festzustellen. Man 

vgl. hierzu die Registerausgaben von P. Jaffc/W. Wattenbach 

et alii, Regesta Pontificum Romanorum ab condita Ecclesia ad a.p. C. n. 

1198, 2 Bde., Leipzig 1885-1888 und Potthast (wie Anm. 5). Erst 

Innozenz III. pflegte den Lateran wahrend der letzten Jahre seines 

Pontifikats (nach 1212) vorzugsweise als Winterquartier zu benut- 

zen. Zur festen Regel wurde der saisonbedingte Residenzwechsel 

schlieBlich unter Gregor IX., der wahrend seiner mehr als 

13jahrigen Herrschaft alle Sommer auBerhalb der Stadt ver

brachte. Gregorius’ Bezeichnung „hiemale palatium“ scheint da- 

her am ehesten fur diese Zeit berechtigt.
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die Lupa mit dem Gerichtsort des Palastes in Verbindung 

brachten, hat man auch hinter der Bemerkung des Gregorius 

den Hinweis auf einen Rechtsbrauch erkennen wollen: An 

den mittelalterlichen Gerichtsstatten pflegte der zu Vereidi- 

gende vor dem Schwur seine Hande zu waschen100. Im Zu- 

sammenhang mit dem Justizvollzug stehen selbst jene Doku- 

mente, die das Bronzewerk noch kurz vor seiner Ubersied- 

lung auf das Kapitol (1471) erwahnen. Unter der Statue, die 

damals allerdings an der sog. Torre Annibaldi im Norden 

des Platzes (Abb. 1 no. 55) aufgestellt war, fand im Jahre 

1438 die Hinrichtung mehrerer ehrloser Kleriker statt101.

Magister Gregorius bezeugt die Lupa in der Vorhalle des 

papstlichen Palastes. Der Brauch, Justizgeschafte in Portiken 

abzuhalten, besaB eine alte Tradition. Dem bffentlichen Cha- 

rakter der Rechtsprechung gemaB fanden die Gerichtssitzun- 

gen im antiken Rom unter freiem Himmel statt, in republika- 

nischer Zeit auf dem Comitium, spater auf den Kaiserforen. 

Sofern die Witterungsverhaltnisse es nbtig machten, lieBen 

sich die Verhandlungen unschwer in die angrenzenden Sau- 

lenhallen oder in die Portiken der nahen Basiliken verle- 

gen102; die allgemeine Zuganglickkeit des Prozesses blieb 

dabei bewahrt. Von solchen Schauplatzen des antiken 

Rechtslebens scheint selbst das 12. Jahrhundert noch gewuBt 

zu haben. Ein Passus der Mirabilia beschreibt die beim Fo

rum gelegene Basilica Julia, in den Augen des Verfassers 

ehemals ein Tempel zu Ehren der Ceres und der Tellus, doch 

fiigt der Text hinzu: „per circuitum porticibus columpnatis 

(ornatur), ut quicumque ibi sederet ad iudicium, undique 

videretur.“103 - Auch als mit dem Ende des Altertums der 

Ort der Verhandlungen zunehmend auf die Amtssitze der 

Gerichtsherren iiberging104, blieb der Brauch, die Prozesse

100 Eder (wie Anm. 81) 128.

101 Vgl. St. Infessura, Diario della citta di Roma, ed. FSI 36 ff. mit 38

Anm. 1 fiir weitere Nachweise des 15. Jahrhunderts. Infessura 38 

zufolge erinnerte auch eine Malerei im Innern der lateranensischen 

Basilika an das Ereignis, die vermutlich in der Skizze ib. T. 3 

wiedergegeben ist; vgl. zu dem Gemalde auch R. Lanciani, New 

Tales of old Rome, London 1901, 38 f. An der Torre Annibaldi wird 

die Lupa wohl auch in dem ,Catastum‘ des Agostino delle Celle 

von 1450 erwahnt; vgl. Lauer, Palais de Latran (wie Anm. 7) 514: 

„Casa una posta in nela piaza de Santo lanni dove sta la Lopa et 

manzo de metallo.“ Ib. weiter unten ist nochmals die Rede von 

der „casa della Lopa“.

102 C. Gioffredi, I tribunal! del Foro, Stadia et Documenta Historiae et 

laris IX. 2, 1943, 227—282, Nachweise zum Gebrauch der Portiken 

ib. 228, 244 und 265 f.; vgl. zu den Gerichtsorten der Stadt wie 

auch zu denen der Provinzen ferner H. Vetters, Tribunal, Urbs 

4, 1961/62, 61—65 und M. Kaser, Das romische Zivilpro^ejSrecht 

(Handbuch der Altertumswissenschaft X.3.4), Miinchen 1966, 

145 f. und 445.

103 Mirabilia 24, CT III 55 mit Anm. 6 zur Identifizierung des Bau- 

werks. Tatsachlich hatten in der Basilica lulia Gerichtssitzungen 

stattgefunden; vgl. Kaser 146.

104 Kaser 445. Wahrend des Mittelalters war dies die Regel. Schon
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in Saulenhallen durchzufiihren, weiterhin bestehen. Neben 

der antiken Tradition diirfte sich in dieser Entwicklung ein 

Bautyp ausgewirkt haben, dem gemeinhin ein germanischer 

Ursprung zugeschrieben wird: die sog. Laubia105. Die archi- 

tektonischen Vorbilder der Laubia — dem Begriff entsprache 

im Italienischen die ,loggia' - hat man im Holzbau gesucht. 

Als Laubia galten im friihen Mittelalter gerade die Vorhallen 

der Fiirsten- und Bischofspalaste, deren Verwendung in der 

Rechtssprechung vielfach dokumentiert ist106. Von besonde- 

rem Interesse scheint ein Dokument des Jahres 901, da es 

die im iibrigen Italien verbreiteten Justizgewohnheiten auch 

fiir die Stadt Rom bezeugt. Damals kam Papst Benedikt IV. 

mit Kaiser Ludwig III. und verschiedenen Richtern bei dem 

karolingischen Palast von St. Peter zusammen, „in laubia 

majore ipsius palacii“ wurde dann liber kirchliche und welt- 

liche Streitfalle beraten107. Wenn die Verfasser des 9. und 

10. Jahrhunderts einen „locus dicitur ad Lupam“ im Zusam- 

menhang mit dem Lateran erwahnten, so hat die neuere 

Forschung diese Angabe immer wieder im Sinne eines „Ge- 

richtssaales" verstanden, in dem die Wolfin aufgestellt war.

zur Zeit Justinians wurden die Prozesse der ostlichen Reichshaupt- 

stadt im Kaiserpalast durchgefiihrt; vgl. Prokop, Gotenkriege 

III. 32 (VII. 32), ed. O. Veh, 2. Aufl., Miinchen 1978, 650.

105 E. Kulke, Die Raabe als ostgermanisches Baumerkmal, Miinchen o. J. 

(1939); M. Cagiano De Azevedo, „Laubia“, Studi medievali X. 2, 

1969, 431-463 und G. Leinz, Die Loggia Rucellai, ein Beitrag spur 

Typologie der Familienloggia, (Diss.), Bonn 1977, llff.; fiir die Ver

wendung des Begriffs in den Quellen des spateren Mittelalters 

finden sich verschiedene Nachweise bei M. Warnke, Baa und 

Uberhau. SoQologie der mittelalterlichen Architektur nacb den Schrift- 

quellen, Frankfurt a. M. 1976, 171 Anm. 118.

106 Zahlreiche Nachweise finden sich bei C. Manaresi, 1 placiti del 

„Regnum Italiae", 3 Bde., Rom 1955—1960 (vgl. die Indices s. v. 

,laubia'); dem folgt Cagiano De Azevedo 431 ff. In gleicher Weise 

pflegten noch die Kommunen des spateren Mittelalters ihre 

Rechtssprechung wie auch sonstige offizielle Akte in den Portiken 

der Stadtpalaste vorzunehmen; vgl. Leinz 23 ff. und A. Cavalla- 

ri-Murat, Problemi delle sedi del potere comunale nelle strutture 

cittadine tra i secoli XI e XIII, in: Romanico padano, Romanico 

europeo. Convegno intern, di studi (Modena—Parma, 26 ott.-1° nov. 

1977), Parma 1982, 93—129, bes. 103 und 111. Ahnlich konnten 

auch die Vorhallen von Kirchenbauten der Rechtssprechung die- 

nen; vgl. P. C. Claussen, Chartres-Studien. Zu Vbrgeschichte, Funk- 

tion und Skulptur der Vorhallen (Forschungen zur Kunstgeschichte 

und christl. Archaologie 9), Wiesbaden 1975, 13 ff.

107 Manaresi I 412 no. 111. Zum kaiserlichen Palast von St. Peter s. 

C. Bruhl, Die Kaiserpfalz bei St. Peter und die Pfalz Ottos III. 

auf dem Palatin, Quellen und Forschungen aus rbmischen Archiven und 

Bibliotheken 34, 1954, 1—30, bes. 4ff. und — ohne Beriicksichtigung 

dieser Ergebnisse - C. D’Onofrio, Castel S. Angelo e Borgo tra 

Roma e Papato, Rom 1978, 93 ff. Bruhl 9 ff. behandelt auch die 

Quelle des Jahres 901 und benutzt sie fiir eine architektonische 

Einordnung des Bauwerks. Der Versuch von Toubert (wie 

Anm. 47) II1239 Anm. 2, die ,laubia' mit der Basilika von St. Peter 

in Verbindung zu bringen, ist verfehlt. Fiir die Bedeutung des 

Palastes als Sitz des kaiserlichen Missus und als Gerichtsstatte s. 

neben Bruhl auch Hirschfeld (wie Anm. 72) 436 und 477.



Nun sprachen Benedikt von St. Andrea und auch der Libel- 

lus aber gerade nicht von einer ,aula‘ oder einer ,domus‘, sie 

bezeichneten den Verhandlungsort vielmehr iibereinstim- 

mend als ,locus'. In Anbetracht der fruhmittelalterlichen 

Rechtspraxis, die ja fur den Palast bei der Peterskirche in 

gleicher Weise iiberliefert ist, wie im Hinblick auf die An- 

gabe, die Magister Gregorius uber die Statue machte, legen 

die beiden friihen Quellen wohl nur eine SchluBfolgerung 

nahe: Bei dem „locus dicitur ad Lupam“ handelte es sich 

bereits um die groBe Vorhalle der papstlichen Residenz, hier, 

bei der Fassade des Baus, befand sich der urspriingliche 

Aufstellungsort der Bronzewblfln. Jener Portikus, in dem 

die Armenspeisungen stattfanden, der seit dem 11. Jahrhun- 

dert zudem eine so wichtige Rolle im papstlichen Zeremo- 

niell spielte, diente zumindest im friihen Mittelalter auch den 

papstlichen Justizgeschaften.

Von kiinstlerischen Ausschmiickungen der mittelalterli- 

chen Gerichtsorte, von ihrer Ausstattung mit sog. Rechts- 

symbolen wissen wir wenig. Bei den Verhandlungen der 

romischen Kaiserzeit waren seit dem 2. Jahrhundert die Bil- 

der der Imperatoren zugegen108. Eine Reiterdarstellung des 

Goten Theoderich zierte die Laubia der koniglichen Resi

denz zu Pavia109. In spateren Zeiten dienten die Vorhallen 

der Stadtpalaste wohl auch der Anbringung von Schandge- 

malden110, jener im kommunalen Italien des ausgehenden 

Mittelalters so gangigen Form der Bestrafung politisch Ver- 

femter. Eine Statuendekoration, wie sie der lateranensische 

Portikus aufwies, ist fur die Statten der Rechtssprechung 

sonst nicht iiberliefert. Magister Gregorius bezeugt noch 

eine zweite Bronzeplastik, das Bild eines Widders, das bei 

dem der Wollin stand. Als Portalmotiv ist der Widder im 

Mittelalter nicht unbekannt111, iiber den weiteren Verbleib 

108 H. Kruse, Studien %ur offisfellen Geltung des Kaiserbildes im romischen 

Reiche (Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums 19/3), 

Paderborn 1934 (Nachdruck London 1968) 79ff., dort auch fur die 

Prasenz von Feldzeichen beim Militargericht; ferner J. P. Rollin, 

Untersuchungen yi Rechtsfragen rbmischer Bildnisse, (Diss.), Bonn 

1979, 132ff.

109 Cagiano De Azevedo (wie Anm. 105) 435 f. mit den Rechtsquellen; 

fur die verschiedenen Bildnisse Theoderichs vgl. zuletzt M. Rey- 

dellet, La royaute dans la litterature latine de Sidoine Apollinaire a 

Isidore de Seville (Bibl. des Ecoles Franc. d’Athenes et de Rome 

243), Rom 1981, 235 f.

110 So zumindest in Lucca im Jahre 1372; vgl. G. Ortalli, 

„... pingatur in palatio ..." La pittura inf am ante nei secoli XIII—X V.I, 

Rom 1979, 36 mit Anm. 31.

111 Narracio 32, ed. Huygens 31. Sollte diese Skulptur auch mit dem

„manzo de metallo“ gemeint sein, von dem im 15. Jahrhundert

(s. o. Anm. 101) die Rede ist? Als Portalschmuck erscheinen zwei

Widder in S. Pietro f. 1. m. zu Spoleto; vgl. E. Schaffran, Die 

Kunst der Langoharden, Jena 1941, 92 mit T. 44c. Eine antike Wid- 

derfigur aus Bronze schmiickte moglicherweise auch den Eingang

zum Kastell Friedrichs IL in Maniace; das Werk befindet sich

der Skulptur wissen wir allerdings nichts. In derselben Vor

halle fand sich dariiber hinaus auch jene eherne Gesetzestafel 

angebracht (Abb. 6), die heute gleichfalls in den Kapitolini- 

schen Museen zu bewundern ist112. Die eingravierten Zeilen 

verewigen die beriihmte Lex de Imperio, ein unter Vespasian 

verfaBtes Rechtsdokument, in dem Senat und Volk die kai- 

serliche Gewalt des Herrschers anerkannten und ihm Befug- 

nisse zubilligten, die zum Teil noch beachtlich iiber die seiner 

Vorganger hinausgingen. Einem im antiken Rom verbreite- 

ten Brauch folgend, hatte man den BeschluB, von dem die 

Kapitolinische Tafel wohl nur einen Teil wiedergibt, auf 

metallenen Platten festgehalten, deren offentliche Ausstel- 

lung das Gesetz zur allgemeinen Kenntnis bringen sollte113. 

Gregorius gesteht gern ein, daB ihm der Sinn des Textes 

verschlossen blieb: „Vieles habe ich gelesen, doch wenig 

nur verstanden.“114 Kaum besser erging es dem Bologneser 

Juristen Odofredus (f 1265), der glaubte, eine Abschrift des 

Zwolf-Tafel-Gesetzes vor sich zu haben115. Falls eine ahnli- 

che Verstandnislosigkeit schon diejenigen charakterisierte, 

die das epigraphische Denkmal am Lateran angebracht hat- 

ten, so konnte die Ausstellung der Tafel lediglich als Hinweis 

auf das Rechtsleben der ehrwiirdig romischen Vergangenheit 

gemeint sein, dessen Nachfolge inzwischen dem papstlichen 

Palast zugefallen war. Doch spatestens im 13. Jahrhundert 

muB die Inschrift vom Spolien-Symbol wieder zum juristi- 

schen Dokument geworden sein. Bonifaz VIII. (1294—1303),

heute im Museo Nazionale zu Palermo; vgl. P. E. Schramm/F. 

Mutherich, Denkmale deutscher Kbnige und Kaiser. I: Ein Beitrag 

pur Herrschergeschichte von Karl d. Gr. bis Friedrich II.: 768-1250 

(Veroffentl. des Zentralinstituts fur Kunstgeschichte in Miinchen), 

2. erg. Aufl., Miinchen 1981, 194 mit T. 209.

112 W. Helbig, Fiihrer durch die bffentlichen Sammlungen klassischer Alter- 

tilmer in Rom, 4. Aufl., hrsg. von H. Speier, 4 Bde., Tubingen 

1963—1972, II 220f. no. 1413; zur Bedeutung des Gesetzes fur die 

antike Rechtsgeschichte vgl. H. Siber, Rbmisches Verfassungsrecht 

in geschichtlicher Entwicklung, Lahr 1952, 284 ff. und passim (vgl. 

Index s. v. Jex de imperio Vespasian?); zur Ausstellung der Tafel 

am Lateran bes. Erler (wie Anm.81) 127f. und 132ff.

113 Zahlreiche Zeugnisse fur diese Praxis gibt Paulys Real-Encyclopadie 

der classischen Altertumswissenschaft, neue Bearb. von G. Wissowa, 

Stuttgart 1894ff., 2. R., VIII (s. v. ,Tabula1) 1883E: Von dem 

antiken Brauch der Rechtspublikation wuBte auch das 12. Jahr

hundert noch; vgl. Mirabilia 24, CT III 54.

114 „... plura legi, sed pauca intellexi. Sunt enim afforismi, ubi fere 

omnia verba subaudiuntur." Ed. Huygens 31. Der Umgang mit 

der antiken Epigraphik stellte wahrend des 13. Jahrhunderts auch 

die humanistisch gebildeten Autoren noch vor mancherlei Pro- 

bleme. Vgl. hierzu J. Calabi Limentani, Sul non saper leggere le 

epigrafi classiche nei secoli XII e XIII; sulla scoperta graduale 

delle abbreviazioni epigrafiche, ACME. Annali della Facolta di 

Lettere e Filosofia dell’Universita degli Studi di Milano, 23, 1970, 

253-282.

115 E. Dupre Theseider, Roma dal Comune di Popolo alia Signoria 

Pontificia 1252-1377 (Storia di Roma XI), Bologna 1952, 537; 

Erler (wie Anm. 81) 133 mit Anm. 40.
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der seine Laufbahn als Rechtsgelehrter begonnen hatte, lieB 

die Platte aus dem Portikus entfernen und in einen Altar 

vermauern, dergestalt, daB die Schrift nicht mehr zu lesen 

war, eine Handlung, die Cola di Rienzo ein halbes Jahrhun- 

dert spater mit dem KaiserhaB des Caetani-Papstes zu erkla- 

ren suchte116. Die Begrundung des Volkstribun scheint plau- 

sibel. Mit der Wiederbelebung des romischen Rechts gerade 

im Umkreis des deutschen Herrschers riickte die Lex de 

Imperio erneut ins Interesse. Schon Friedrich Barbarossa 

benutzte das Gesetz, um seine allumfassende Souveranitat 

zu begriinden117. Sobaid daher die juristisch gebildeten Zeit- 

genossen auch die antike Epigraphik beherrschten, an dieser 

namlich war Gregorius gescheitert, muBte das Denkmal des 

papstlichen Palastes zu einem kaiserlichen Argument gera- 

ten. Bonifaz VIII., zweifellos einer der entschiedensten Hie- 

rokraten auf dem Stuhle Petri, zog daraus die Konsequenz, 

und sein Verhalten wirft ein Licht darauf, welch politische 

Brisanz die bei dem Platze zusammengebrachten Antiken 

besaBen.

Erst im Zusammenhang mit Funktion und Ausstattung 

des Portikus erklart sich wohl auch eine Nachricht des Liber 

pontificalis, die in neuerer Zeit zwar mehrfach zitiert, doch 

nie recht gedeutet werden konnte. Hier, „in ingressu patriar- 

chii“, war es, wo Leo IV. (847-855) mehrere marmorne 

Throne (sedilia) aufbauen lieB, was vor ihm noch keiner der 

romischen Bischofe getan hatte, wie seine Vita hinzufugt118. 

Die justizielle Bedeutung der Vorhalle konnte den Papst zur 

Aufstellung der Sessel bewogen haben, denn auf Leo gingen 

verschiedene Beschliisse zur Neuordnung des lateranensi- 

116 So in seinem Brief vom August 1350 an den Erzbischof von 

Prag (zugleich die Quelle fur das Geschehen unter Bonifaz VIII.); 

Epistolario, ed. FSI 165. Cola hat die Tafel dann fur seine eigenen 

politischen Zwecke zu nutzen gewuBt; vgl. zuletzt M.-B. Juhar, 

Der Romgedanke bei Cola di Rienzo, (Diss.), Kiel 1977, lOff. Im 

15. und 16. Jahrhundert ist die Tafel mehrfach im Innern der 

lateranensischen Basilika bezeugt; vgl. CT IV 206, 354 und 499; 

ferner A. Fulvio, Antiquitates Urbis, Rom o. J. (1527), 23r.

117 W. Ullmann, Law and Politics in the Middle Ages, Ithaca N.Y. 

1975 (vgl. Index s. v. ,lex regia‘) behandelt die Rezeption des 

Gesetzes im Mittelalter; zu seiner Bedeutung fur die friihen Staufer 

auch G. Koch, Auf dem Wege qym Sacrum Imperium. Studien yir 

ideologischen Herrschaftsbegriindung der deutschen Zentralgewalt im 11. 

und 12.Jahrhundert (Forschungen zur mittelalterl. Geschichte 20), 

Wien/Koln/Graz 1972, 212 und R. L. Benson, Political ,Renova- 

tio‘: Two Models from Roman Antiquity, in: R. L. Benson/G. 

Constable, Hrgg., Renaissance and Renewal in the Twelfth Century, 

Oxford 1982, 339-386, bes. 355 ff. und 364 ff.

118 LP II 108 und dazu Deer (wie Anm.2) 143; Maccarrone (wie

Anm. 48) 201 f. Beide Autoren vergleichen die unter Leo IV. auf-

gestellten Throne mit jenen vor der Silvester-Kapelle. Ein Zusam

menhang scheint aber nicht gegeben, da der Palastportikus im

Zeremoniell der Amtseinfiihrung keine Rolle spielte. Gussone 

(wie Anm. 24) 250 sah demgegeniiber zurecht eine Parallele zu den 

Rechtsbrauchen der Zeit.

schen Gerichtswesens zuriick119. In einer bekannten Konsti- 

tution vom Jahre 853 legte er fest, daB die Kardinalpriester 

sich zweimal wochentlich beim romischen Bischof zur Be- 

sprechung strittiger Angelegenheiten versammeln sollten; 

auch wenn der Papst nicht in der Stadt weilte, hatten sich 

„ordo palatinus“ und „ordo ecclesiasticus“ regelmaBig in 

der Residenz einzufinden, um sich dort der Rechtspflege zu 

widmen. - Ob die Sessel an jenem Ort, wo spater die por- 

phyrne Rota dokumentiert ist, dariiber hinaus im papstlichen 

Zeremoniell bedeutsam wurden, bleibt vorerst ungewiB; 

auszuschliefien ist es wohl nicht, entstand der Ordo romanus 

XXXVI, der erstmals von der Kronung des Papstes anlaB- 

lich seiner Prozessionen durch die Stadt berichtet und somit 

ganz wie die Texte des 12. Jahrhunderts wahrscheinlich auch 

den feierlichen Aufbruch beim Portikus des Palastes vorsah, 

doch nur wenige Jahrzehnte nach Leos Pontifikat120.

Spatestens seit der Zeit Justinians, der die Kleriker von 

der weltlichen Rechtsprechung eximierte, unterstand dem 

romischen Bischof die geistliche Gerichtsbarkeit der Stadt121. 

Mit dem Ende der byzantinischen Herrschaft und der Griin- 

dung des Patrimonium Petri um die Mitte des 8. Jahrhun

derts dehnte der Papst seine Kompetenz auf die weltlichen 

Angelegenheiten aus. Erst die Feudalherren der romischen 

Adelsfamilien traten gerade aufgrund der Machtpositionen, 

die sie wahrend des 10. und friihen 11. Jahrhunderts innehat- 

ten, mit ihrer eigenen Rechtsprechung in Konkurrenz zu 

den papstlichen Anspriichen. Bei den romischen Aufenthal- 

ten des Kaisers konnte auch dieser sich der Justiz annehmen, 

und ein weiterer Rivale erwuchs dem Papsttum im 12. Jahr

hundert mit dem stadtischen Senat, dem ebenfalls an einer 

anhaltenden Kontrolle der richterlichen Gewalt gelegen 

war122. Wider alle Konkurrenten bewahrte der Bischof seine 

Stellung. Zumindest im 9. und 10. Jahrhundert muB der 

Portikus beim Campus lateranensis einer der bedeutendsten 

Orte papstlicher Rechtsprechung dargestellt haben. Die Ge

richtsbarkeit gait im Mittelalter als Essenz der herrscherli- 

chen Befugnisse. Wenn die Vorhalle des Palastes als ein so 

gewichtiger Ort papstlicher Herrschaftsausiibung durch ver

schiedene wiederverwendete Monumente ausgestattet war,

119 Hierzu Hirschfeld (wie Anm. 72) 449 f.; Jordan (wie Anm. 32) 101.

120 S. o. Anm. 24.

121 Fur die Rechtsverhaltnisse im mittelalterlichen Rom ist neben den 

Untersuchungen von L. Halphen, Etudes sur I’administration de 

Rome au Moyen Age (751—1257), Paris 1907, 37 ff. und Hirschfeld 

(wie Anm. 72) jetzt bes. die Studie von Toubert (wie Anm. 47) II 

1191 ff. zu benutzen, der die Ergebnisse der alteren Autoren in 

mancher Hinsicht korrigieren konnte.

122 Zur Rechtssprechung des Senats bes. A. Rota, La costituzione 

originaria del Comune di Roma, Bullettino dell’Istituto Storico Itali

ano per il Medio Evo 64, 1953, 19—131, bes. 101 ff. und Toubert II 

1339 ff.
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die an das einstige romische Imperium erinnerten, so wird 

der mittelalterliche Betrachter katim umhin gekonnt haben, 

diese Denkmaler in ihrem neuen Kontext als Hinweise auf 

die herrscherliche Gewalt des Papsttums aufzufassen, die 

in mancher Hinsicht die kaiserlich-antike Herrschaftsgewalt 

fortfuhrte.

Auch die Reiterstatue des Marc Aurel (Abb. 7), im Mittel- 

alter das wohl beruhmteste der einst bei dem Platz befindli- 

chen Bildwerke, kommt erstmals in Berichten uber Bestra- 

fungen zur Sprache123. Wo genau das Pferd bis zur Mitte 

des 15. Jahrhunderts aufgestellt war, entzieht sich unserer 

Kenntnis. Papst Paul II. (1464—1471) lieB den Sockel der 

Bronze restaurieren. Jene Lokalisierung, die die bekannte 

Vedute des Marten van Heemskerck (um 1535) wiedergibt 

(Abb. 2), ging auf Sixtus IV. (1471—1484) zuriick124. Wenn 

ein Autor des Trecento die Statue bei der Sancta Sanctorum 

(Abb. 1 no. 49) erwahnt125, so beruht diese Angabe auf dem 

MiBverstandnis einer literarischen Quelle, doch liegt es in

123 Die wichtigste archaologische Literatur gibt der Katalog Die 

Pferde von S. Marco (Staatl. Museen PreuBischer Kulturbesitz Ber

lin), Berlin 1982, 245; neuerdings noch J. Falus, Some iconogra- 

phic questions of the equestrian statue of Marcus Aurelius, Acta 

Historiae Artium 26, 1980, 167—174. Santa Maria Scrinari (wie 

Anm. 9) 179ff. glaubt, das antike Fundament der Statue beim 

heutigen Ospedale di S. Giovanni auf der Westseite des Platzes 

wiedergefunden zu haben. Zur spateren Geschichte des Standbil- 

des und seiner mittelalterlichen Deutungen sind neben der in 

Anm. 81 gegebenen Bibliographic bes. folgende Studien zu ver- 

gleichen: Lauer, Palais de Latran (wie Anm. 7) 22 f., 143f. und 

290f.; A. Graf, Roma nella memoria e nelle immagina^ioni del medio 

evo, Rom 1923, 456ff.; P.E. Schramm, Das Herrscherbild in der 

Kunst des friihen Mittelalters, Vortrdge der Bihliothek Warburg 2, 

1922/23 (1924), 145-243, bes. 150ff.; A. Lesky, Ein verschollenes 

Aition zur Reiterstatue des Marc Aurel, Wiener Studien 61 /62,1943/ 

47, 190—194 (wieder in id., Gesammelte Schriften, Bern/Miichen 

1966, 579—582); G. Zucchetti, Marco Aurelio, Capitolium 28, 

1953,328-332; J. S. Ackerman, Marcus Aurelius on the Capitoline 

Hill, Renaissance News 10,1957, 69—75; E. Knauer, Das Reiterstand- 

hild des Kaisers Marc Aurel, Stuttgart 1968 und Ph. Fehl, The 

Placement of the Equestrian Statue of Marcus Aurelius in the 

Middle Ages, JWC1 37, 1974, 362—367. Fur die Wiedergabe des 

Reiters in unserer Abb. 7 vgl. A. Bartsch, Le peintre graveur, XIV, 

Leipzig 1867, 375 no. 515 und auch The Illustrated Bartsch, 27, ed. 

K. Oberhuber, New York 1978, 188.

124 Zur Vedute des Heemskerck vgl. die in Anm. 7 gegebene Literatur.

125 Pierre Bohier (wie Anm. 76) 465: „Jeronimus vocat eum caballum 

Adriani in expositione Evangelii: cum videritis abominationes. Et 

est adhuc in Laterano ante Sancta Sanctorum ubi ipsam designat.“ 

Quelle fiir diese wohl friiheste Identifizierung des Reiters mit 

einem Kaiser des 2. Jahrhunderts ist Hieronymus, Com. in Matth. 

24.15, PL 26, 184, der freilich nicht von der Kapelle des lateranen- 

sischen Palastes spricht, sondern vom Allerheiligsten des Jerusale- 

mer Tempels. Die Hieronymus-Stelle ist spater noch mehrfach 

zitiert worden, in den Augen der mittelalterlichen Autoren stand 

sie als Zeugnis fiir das Verlangen nach gottlicher Verehrung, das 

in der Errichtung der antiken Kaiserstatuen zum Ausdruck kam. 

Vgl. auBer Pierre Bohier auch Petrus Comestor, Hist, scholastica, 

der Tat nahe, daB der Reiter dichter bei der eigentlichen 

Palastfassade stand als es seit dem Quattrocento der Fall war. 

Von dem „caballus Constantini“, wie es die friihen Quellen 

nennen, horen wir erstmals nach der Mitte des 10. Jahrhun

derts. Im Jahre 966 lieB Johannes XIII. den Stadtprafekten 

Petrus, der sich gegen das bischofliche Regiment erhoben 

hatte, an der Statue aufhangen, bei den Haaren, wie es heiBt: 

„... ad exemplum omnium, ut videntes deinceps metuerent 

talia facere.“126 Als wenig spater, 985, der Papstusurpator 

Bonifaz VII. einem Mord zum Opfer fiel, schleppte die 

aufgebrachte Menge den verstiimmelten Leichnam dutch die 

StraBen Roms, um ihn schlieBlich vor dem Bildnis des Rei

ters liegen zu lassen127. Die beiden altesten Erwahnungen 

des angeblichen Ahnherren der papstlichen Gewalt, zu dem 

die Konstantinische Schenkung den Kaiser ja erklart hatte, 

handeln somit von der Wiederherstellung der rechtmaBigen 

Herrschaft des Papsttums. Eine verwandte Beurteilung der 

Bronze gleichsam als Monument papstlicher Staatssymbolik 

steht hinter den Worten des Benzo von Alba, der als Partei- 

ganger Heinrichs IV. und des Gegenpapstes Kadalus zur 

Zeit der Kampfe mit Alexander II. (1061—1073) bemerkt, die 

Gegner, die wohl gerade den Lateran unter. ihrer Kontrolle 

hielten, hatten lediglich den „equum Constantini“ verehren 

konnen, Kadalus hingegen sei mit Hymnengesang zu den 

Aposteln Petrus und Paulus gezogen, deren Basiliken sich 

offenbar in deutscher Hand befanden128. Benzos polemische

In evang. 138, PL 198, 1610; Gerhoh von Reichersberg, De inve- 

stig. Antichrist! I. 4, MG Lib. Ill 313 und Vinzenz von Beauvais, 

Bibliotheca Mundi ... IV (= Speculum historiale), X. 90, ed. 

Douais 1624 (Nachdruck Graz 1965) 400.

126 LP II 252; andere, davon abhangige Berichte erzahlen die Ge

schichte so, als habe der Papst nur das (zuvor abgeschnittene) Haar 

an der Statue aufgehangt; vgl. die Nachweise in Vitae pontificum 

romanorum qui fuerunt ab exeunte saeculo IX usque ad finem saeculi 

XIII, hrg. von J.M. Watterich, 2 Bde., Leipzig 1862 (Nach

druck Aalen 1966), I 684; ferner Gregor von Catina, Historia 

Farfensis 25, MG SS XI 573. Zur Vorgeschichte des Geschehens 

s. Gregorovius (wie Anm. 19) I 628 ff. und Brezzi (wie Anm. 72) 

143ff.

127 LP II 259; weitere, davon abhangige Nachweise in Vitae pontifi

cum, ed. Watterich I 687; fiir die historischen Zusammenhange 

des Geschehens Gregorovius I 644 ff. und Brezzi 152ff.

128 Ad Henricum IV Imperatorem 11.15, MG SS XI 618: „Si Nor- 

manni cum suo hydolo (= Alexander IL), favente Cornefredo ( = 

Gottfried von Lothringen), adorant Constantini equum, domnus 

Kadalus cum Romanis in hymnis et canticis spiritalibus honoret 

nostros Patronos Paulum et Petrum." Vgl. zu dieser Stelle auch 

D’Onofrio, Castel S. Angelo (wie Anm. 107) 189. - In ihrer Aus- 

sage als Herrschaftssymbol wurde die Reiterstatue mbglicherweise 

noch durch zwei Lbwenskulpturen verstarkt, die sich zu ihren 

Seiten befanden. Die beiden vermutlich antiken Bildwerke sind 

erst kurz nach der Mitte des 15. Jahrhunderts bezeugt (vgl. Die 

Pferde von S. Marco, wie Anm. 123, 246 no. 180), kbnnten aber 

auf eine wesentlich altere Aufstellung zuriickgehen. Einer Lbwen- 

symbolik mit imperialer Aussage bediente sich das Papsttums
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Gegeniiberstellung bringt in der Tat ein wesentliches Di

lemma der Salvator-Basilika zur Sprache: Die Kirche besaB 

keines der Apostelgriiber, ihr Ursprung war nicht aposto- 

lisch, sondern nur kaiserlich. Den augenfalligsten Hinweis 

auf ihre privilegierte Stellung gab die Statue Konstantins, 

nicht eben viel im Vergleich zu den heiligen Gebeinen, die 

man in St. Peter bewahrte. Das imperiale Argument, so wie 

es Papsttum und lateranensischer Klerus seit dem ll.Jahr- 

hundert immer wieder zur Starkung der eigenen Position 

vorgetragen hatten, erscheint hier auf subtile Weise ent- 

wertet.

Im 12. Jahrhundert trat neben die traditionelle Identifizie- 

rung des Reiters eine neue Deutung, die sich gerade in den 

Mirabilia und anderen Texten in deren Nachfolge findet129. 

Die Mirabilia weisen den Namen Konstantin ausdriicklich 

zuriick und wollen in dem Dargestellten vielmehr einen 

jungen Helden namens Marcus erkennen, der zur Zeit der 

Konsuln und Senatoren einen orientalischen Konig gefan- 

gengesetzt habe, dessen Heer damals die Stadt belagerte. 

Den Rbmern sei es daraufhin nicht mehr schwer gefallen, 

die herrenlosen Feinde zu besiegen, und aus Dankbarkeit 

habe man dem kiihnen Befreier ein ehernes Denkmal gesetzt. 

— Die Erzahlung, die sich in verschiedenen Schriften noch 

bis ins 16. Jahrhundert hinein nachweisen laBt, ist von der

seit der Gregorianischen Reform; hierzu Ch. Verzar Bornstein, 

Matilda of Canossa, Papal Rome and the Earliest Italian Porch 

Portals, in: Romanico padano, Romanico europeo (Convegno intern, di 

studi, Modena-Parma, 26 ott.-1° nov. 1977), Parma 1982, 143-158 

und Herklotz (wie Anm.3) 120 ff.

129 Mirabilia 15, CT III 32 f.; Graphia 35, ib. 90f.; Miracole 18, 

ib. 128 f.; etc. Entstehung, Verbreitung und Bedeutung der Mirabi

lia sind behandelt bei P. E. Schramm, Kaiser Rom und Renovatio. 

Studien und Texte %ur Geschichte des romischen Erneuerungsgedankens 

vom Ende des karolingischen Reiches his qun Investiturstreit (Studien 

der Bibliothek Warburg 17), 2 Bde., Berlin 1929, Il 47ff.; Valentini 

und Zucchetti in CT III 3ff.; A. Weissthanner, Mittelalterliche 

Rompilgerfuhrer. Zur Uberlieferung der Mirabilia und Indulgen- 

tiae urbis Romae, Archivalische Zeitschrift 49, 1959, 39-64; M. 

Adriani, Paganesimo e cristianesimo nei Mirabilia Urbis Romae, 

Studi Romani 8, 1960, 535-552. Schon wahrend des 12.Jahrhun- 

derts war der Inhalt des Textes in den skandinavischen Landern 

bekannt; vgl. F. Paasche, Uber Rom. und das Nachleben der 

Antike im norwegischen und islandischen Schrifttum des Hoch- 

mittelalters, Symholae Osloenses 13, 1934, 114—145, bes. 121 ff. Vgl. 

ferner die Bibliographic bei J. Schlosser Magnino, La letteratura 

artistica. Manuale delle fonti della storia dell’arte moderna, 3a ed. ital., 

aggiorn. da O. Kurz, Florenz 1979, 56. Die wiederholt geauBerte 

Annahme, die Mirabilia seien ein Werk des Benedikt von St. Peter, 

der auch den Liber politicus aufzeichnete, lafJt sich nicht erweisen; 

vgl. Schimmelpfennig, Zeremonienbiicher (wie Anm. 26) 6 ff., bes. 

14 f. In Unkenntnis dieser Ergebnisse haben auch uniangst noch 

verschiedene Autoren an der verfehlten Zuschreibung festgehal- 

ten; vgl. Benson (wie Anm. 117) 352 ff. und H. Bloch, The New 

Fascination with Ancient Rome, in: R. L. Benson/G. Constable, 

Hrgg., Renaissance and Renewal in the Twelfth Century, Oxford 1982, 

615—636, bes. 632.

7. Reiterstatue des Marc Aurel nach Marco Dente

neueren Forschung viel belachelt, in ihrer historischen Be

deutung aber kaum verstanden worden. Bei allem fabuldsen 

Detail verdienen doch mehrere Gesichtspunkte der Anek- 

dote Beachtung. Zum einen nahert sich der Bericht dem 

triumphalen Bildgedanken, wie er der Statue zueigen war: 

Im 12. Jahrhundert sah man unter dem rechten Vorderhuf 

des Pferdes noch eine Gestalt am Boden liegen, die der 

Herrscher niederritt130; die Mirabilia identifizierten sie mit

130 Wenn Fehl (wie Anm. 123) 367 die Darstellung des Besiegten fur 

eine Ausgeburt der mittelalterlichen Phantasie halten mbchte, so 

iibersieht er sowohl jene von den Mirabilia unabhangige literari- 

sche Tradition, die die Zweitfigur ebenfalls bezeugt (hierzu Lesky, 

wie Anm. 123), als auch die zahlreichen mittelalterlichen „Kopien“ 

des Reiters, die das Triumphmotiv veranschaulichen; zu diesen J. 

Adhemar, Influences antiques dans I'art du moyen age francais. Recher- 

ches sur les sources et les themes d’inspiration (Studies of the Warburg 

Institute 7), London 1939, 207ff.; R. Crozet, Nouvelles remar

ques sur les cavaliers sculptes ou peints dans les eglises romanes, 

Cahiers de civilisation medievale 1, 1958, 27—36 und C. Daras, Les 

representations equestres de Constantin en Aquitaine, Archeologia 

— Tresors des ages 32, 1970, 18-23.
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dem orientalischen Konig, den der junge Ritter unterworfen 

hatte. Erst in spaterer Zeit ging diese Zweitfigur verloren. 

Was die Anekdote weiterhin verrat, ist ein intensiviertes 

Verstandnis fur die soziale Funktion der antiken oder eher 

noch der romisch-republikanischen Reprasentationskunst: 

Das Denkmal erscheint als die von der Gemeinschaft ge- 

setzte Auszeichnung, die ihrer Dankesschuld dem Einzelnen 

gegeniiber Ausdruck verleiht. Einer der besten Antikenken- 

ner des 11. Jahrhunderts, Benzo von Alba, den wir uniangst 

noch in anderem Zusammenhang zitierten, hatte schon meh- 

rere J ahrzehnte vor Entstehung der Mirabilia darauf hinge- 

wiesen, daB in Rom der Branch existierte, verdiente Person- 

lichkeiten mit einer Statue auf dem Forum zu ehren, eine 

Form der Anerkennung, der Benzo offenbar positiv gegen- 

iiberstand; und er verweist auf den Samier Echecles, der 

nach seinen Siegen uber die Feinde des romischen Reiches 

vom Senat durch ein metallenes Reiterbildnis belohnt wor- 

den sei131. Mit Benzo zeugt auch die Erzahlung der Mirabilia 

von dem gesteigerten Interesse an der romischen Staats- 

kunst, wie es fur die „Renaissance des 12. Jahrhunderts" so 

charakteristisch scheint132.

Doch beinhaltet die Episode der friihen Romguiden neben 

dem „archaologischen“ zweifellos einen politischen Aspekt. 

Wenn eines der beriihmtesten Standbilder des Mittelalters, 

das vor einer der bedeutendsten Residenzen des Abendlandes 

aufgestellt war, plotzlich einen anderen Namen erhielt, wenn 

zu einer Zeit, da das Papsttum mit ungeahnter Hartnackig- 

keit die in der Konstantinischen Schenkung verbrieften 

Rechte einzufordern suchte, das zweifellos bekannteste Bild- 

nis des Begriinders der papstlichen Machtstellung in seiner 

Identifizierung angezweifelt und zum Heroen aus vorchrist- 

licher Zeit, als noch „Konsuln und Senatoren" die Stadt 

beherrschten, erklart wurde, so stand hinter Neubenennung 

und „Umdatierung“ der Statue sicherlich mehr als nur anti- 

quarische Besserwisserei. Ein romischer Senat hatte sich ge- 

rade in jenen Tagen (1143/44) neubegriindet, als die Mirabilia 

niedergeschrieben wurden, und im Dienste des stadtischen 

Gremiums traten seit der Mitte des Jahrhunderts auch Kon- 

suln auf133. Die oberitalienischen Kommunen gebrauchten 

die Bezeichnung Konsul als gangigen Namen fur ihre Stadt-

131 Ad Henricum IV. Imperatorem I. 35 und I. 37, MG SS XI 611 

und 611 f. Den Samier'Echecles erwahnen sowohl Gellius, Noctes 

Atticae V. 9.5—6 wie auch Valerius Maximus, Factorum et dictorum 

memorabilium I. 8 Ext. 4; von einem Reiterstandbild ist bei den 

antiken Autoren nicht die Rede. Uber die Anzahl der alten Reiter- 

bildnisse Roms dachte im 12. Jahrhundert auch der Verf. des Liber 

regionarius nach, LC II 177.

132 Hierzu Herklotz (wie Anm. 3) 216 ff.

133 Die „consules mercatorum et marinariorum Urbis“ erscheinen 

in verschiedenen Senatsdokumenten; vgl. F. Bartoloni, Codice 

diplomatic delSenato Romano, Rom 1948, 33ff., 36ff., 42ff. und 52. 

Die wichtigsten Fakten zur Neubegriindung des Senats geben 

vertreter134. Schon vor 1143 waren Senator und Konsul in 

Rom als Ehrentitel des Adels gelaufig. Heinrich V. 

adressierte im Jahre 1111 ein Schreiben „consulibus et sena- 

tui, populo Romano", und auch die Vita Gelasius’ II. nennt 

die „senatoribus ac consulibus" in einem Atemzuge, Vertre

ter dieser beiden Gruppen wohnten den Verhandlungen uber 

die Wahl des Papstes bei135. In den glorreichen Selbstbespie- 

gelungen schlieBlich, die der neue Senat nach 1143 von 

sich gab, erscheint jegliche GroBe Roms, einst wie in der 

Gegenwart, an den Stand der Senatoren und Ritter gebun- 

den, mit dessen Wiederherstellung die Stadt ihre alte Bedeu- 

tung als Haupt der Welt zuriickerhalten sollte136. Wenn somit 

gerade in jenen Jahren das Denkmal des Kaisers Konstantin 

zu einem ritterlichen Helden der Friihzeit erklart wurde, so 

scheint die Frage berechtigt, ob die Mirabilia hier nicht 

einen romisch-kommunalen Standpunkt vertraten und der 

traditionellen kirchlichen Bezeichnung der Statue nicht eine 

eigene, gleichsam republikanische Deutung entgegen- 

setzten.

Ein solcher nicht nur zeitlicher, sondern auch innerer 

Zusammenhang zwischen den Mirabilia und der Wiederbe- 

griindung des romischen Senats ist mehrfach vermutet137, 

doch nie bewiesen worden. Argumente fur eine derartige 

Beziehung ergeben sich im besonderen aus dem Vergleich 

des Textes mit einer nur wenig spater, wohl kurz nach 1154

Gregorovius (wie Anm. 19) II 191 ff. und Brezzi (wie Anm. 72) 

317ff.; vgl. auch A. Frugoni, Sulla „Renovatio senatus" del 1143e 

l’„Ordo Eq uestris", Bullettino dell' Istituto Storico Italiano per il Medio 

Evo 62, 1950, 159-174.

134 G. Dilcher, Die Entstehung der lombardischen Stadtkommune. Eine 

rechtsgeschichtliche Untersucbung (Untersuchungen zur deutschen 

Staats- und Rechtsgeschichte, n. F., 7), Aalen 1967, passim (vgl. 

Index s. v. ,Konsuln‘); D. Waley, The Italian City-Republics, New 

York/Toronto 1969, bes. 56ff.

135 Vgl. den Brief Heinrichs V. in Vitae pontificum, ed. Watterich 

(wie Anm. 126) II 50; die Stelle aus der Gelasius-Vita findet sich 

in LP II 313; zum Konsul-Titel im romischen Adel auch Hirsch- 

feld (wie Anm. 72) 550 ff. und fur die friihere Zeit Toubert (wie 

Anm. 47) II, Index s. v. ,Consules‘.

136 Als gleichsam programmatische Erklarungen bieten sich die Texte, 

welche die Gesandtschaften des Senats 1149 an Konrad III. und 

1155 an Friedrich Barbarossa richteten; vgl. Otto von Freising, 

Gesta Friderici I. Imperatoris I. 29 und II. 29, MG SS rer. germ, 

(ed. Ill) 45ff. und 135f. Frugoni (wie Anm. 133) 172f. halt aller- 

dings auch eine Stilisierung der Texte durch Otto von Freising fur 

moglich. Ein gesteigertes Interesse fur das republikanische Rom 

ist im 12. Jahrhundert auch bei anderen Autoren festzustellen; vgl. 

F. von Bezold, Das Fortleben der antiken Gotter im mittelalterlichen 

Humanismus, Bonn 1922 (Nachdruck Aalen 1962) 45 und 83; ferner 

Paasche (wie Anm. 129) 126 f.

137 Gregorovius (wie Anm. 19) II 272; R. van Marle, Overzicht der 

voornaamste beschrijvingen van Rome uit den vroeg-christelijken 

tijd, middeleeuwen en renaissance, Mededeelingen van het Neder- 

landsch Historisch Institut te Rome 3, 1923, 141—164, bes. 158; 

Schramm, Kaiser Rom und Renovatio (wie Anm. 129) II49; WeiB- 

thanner (wie Anm. 129) 40; Bloch (wie Anm. 129) 633.
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entstandenen Schrift, der sog. Graphia. Die Graphia umfaBt 

drei voneinander unabhangige Bestandteile: eine kurze Ge- 

schichte der Friihzeit Roms, dann eine gekiirzte, leicht veran- 

derte Version der Mirabilia und schlieBlich den sog. Graphia- 

Libellus, ein Zeremonienbuch, dessen Entstehung auf die 

Zeit der Ottonen oder auch auf die erste Halfte des 11. Jahr- 

hunderts zurfickgehen diirfte138. Der Libellus beschreibt in 

phantastischer Weise die dem westlichen Kaiser zukommen- 

den Huldigungen, seine Gewandung und seine Insignien. 

Der kaiserliche Impetus des Zeremonienbuchs laBt keinen 

Zweifel, daB auch seine spatere Vereinigung mit den histo- 

risch-topographischen Partien der Graphia im Umkreis des 

deutsch-rdmischen Herrschers erfolgte. Als AnlaB der Zu- 

sammenstellung hat man an die Kaiserkronung Friedrich 

Barbarossas gedacht, die 1155 in Rom stattfand139. Uber den 

Gehalt der Mirabilia geben jene Veranderungen AufschluB, 

die der Kompilator der Graphia an der nur wenige Jahre 

alteren Schrift vornahm. In dem Kapitel uber die Palaste der 

Stadt erwahnen die Mirabilia als ein Werk unter mehreren 

das „palatium maius“ auf dem Palatin. Die Graphia widmet 

dem alten Kaiserpalast mehr Aufmerksamkeit: „Palatium 

magnum monarchiae orbis in quo sedes et caput totius mun- 

di est, et palatium Caesarianum in Pallanteo“, so heiBt es 

dort140. Eine Aussage uber den Sitz der Weltherrschaft ma- 

chen die Mirabilia an ganz anderer Stelle: „Capitolium, quod 

erat caput mundi, ubi consules et senatores morabantur ad 

gubernandum orbem ...“. Als Trager der allumfassenden 

Herrschaft treten in dem alteren Text die Konsuln und Sena- 

toren auf, ihr Sitz — ganz wie im 12. Jahrhundert — war 

nicht der Palatin, sondern das Kapitol. Die Graphia hat den 

zitierten Satz zwar ubernommen, doch eroffnet er nicht das 

Kapitel uber den Hiigel, wie er es in den Mirabilia tat; 

vorgeschoben wird vielmehr der Hinweis: „In Capitolio fue- 

138 Vgl. die scharfsinnige Analyse des Libellus durch Schramm (wie 

Anm. 129) 1 192ff., dessen Datierung der Schrift (um 1030) aller- 

dings auf Widerspruch stieB; Brezzi (wie Anm. 72) 505 f. stellt die 

abweichenden Meinungen zusammen.

139 Schramm (wie Anm. 129) I 193; ahnlich jiingst auch Benson (wie 

Anm. 117) 352. Wahrend der Drucklegung dieser Arbeit erschien 

der Aufsatz von H. Bloch, Der Autor der „Graphia aureae urbis 

Romae“, Deutsches Archiv fiir Erforschung des Mittelalters 40, 1984, 

55-175, der als Kompilator der Graphia den Petrus Diaconus von 

Montecassino identifiziert, ein Verfasser, der sich auch in anderen 

Schriften als entschiedener Anhanger des westlichen Kaisers her- 

vortat; vgl. Bloch 148ff. Blochs Vermutung (ib. 152ff.), Petrus 

Diaconus habe dariiber hinaus auch dem romischen Senat Sympa- 

thien entgegengebracht, wird man in Anbetracht des Vergleichs 

von Graphia und Mirabilia allerdings nicht zustimmen konnen.

140 Mirabilia 6 und Graphia 17, CT III 21 und 81. Der imperiale

Gehalt auch des topographischen Teils der Graphia war — gerade

aufgrund des Hinweises auf den Kaiserpalast — nicht zu iibersehen;

vgl. schon C. Cecchelli, Aurea Roma, Roma 1, 1923, 124 134,

bes. 128 f.; Brezzi (wie Anm. 72) 507.

runt imagines fusiles omnium regum Troianorum et impera- 

torum.“141 An erster Stelle steht somit die Erinnerung an die 

koniglich-imperiale Tradition, die senatorisch-republikani- 

sche Bedeutung des Kapitols riickt in den Hintergrund. Die 

Mirabilia berichten dann, daB Caesar in seiner Funktion als 

„pontifex paganorum“ auf dem Hiigel durch die Senatoren 

inthronisiert worden sei142, eine Nachricht, die in der fiberar- 

beiteten Fassung vbllig fehlt. Analoge Streichungen von 

Aussagen fiber die Macht des Senats nimmt der Kompilator 

der Graphia noch an mehreren anderen Stellen vor. „Tempo- 

ribus consulum et senatorum, Agrippa praefectus subiugavit 

Romano senatui Suevios et Saxones et alios occidentales 

populos ..so beginnen die Mirabilia den Abschnitt fiber 

das Pantheon. In der Graphia lautet der entsprechende Pas- 

sus: „Tempore quo Marcus Agrippa praefectus Romano im- 

perio Suevios, Sassones et alios occidentales populos subiu

gavit .. ,“143 Und wahrend Agrippa in den Mirabilia die Per- 

ser dem romischen Senat tributpflichtig macht, zwingt der 

Feldherr sie in der Graphia einfach nur „sub tributo Ro

mani"144. Eine gewisse Abschwachung beinhaltet auch das 

Kapitel fiber den lateranensischen Reiter. HeiBt es in den 

Mirabilia: „Tempore consulum et senatorum", so sagt der 

spiftere Text dagegen: „Tempore quo consules et senatores 

rem publicam aministrabant"145. Der ansonsten in der Gra

phia fiir die Ausfibung herrscherlicher Gewalt gangige Ter

minus ist bezeichnenderweise nicht „administrare“, sondern 

„gubernare“, man konnte somit auch hinter dieser Umfor- 

mulierung die Absicht erkennen, senatorisch-konsulare 

Machtstellungen zu mindern, umso mehr, da der Graphia- 

Libellus den Konsul zum kaiserlichen Beamten erklart146.

Der Vergleich laBt deutlich erkennen, daB das Geschichts- 

bild der Mirabilia dem Kompilator der Graphia zu republika- 

nisch erschien. Um seine Vorlage mit dem alteren Libellus 

in Einklang zu bringen, sah er sich gendtigt, mehrere Stellen 

im kaiserlichen Sinne zu retouchieren. Die Gegenuberstel- 

lung der beiden Texte lehrt aber noch ein weiteres, sie veran- 

schaulicht die anti-papstliche Tendenz, wie wir sie schon 

hinter der Erzahlung des Reiters vermutet hatten, und die in 

der Tat beide Schriften charakterisiert, die Graphia allerdings 

noch merklich starker als die Mirabilia.

Zunachst fallt auf, daB der jfingere Text in der Erzahlung 

fiber das Pantheon den Bericht fiber die Christianisierung 

des Gebaudes nicht fibernimmt147, ebenso fehlt in der Le-

141 Mirabilia 23, 51 und Graphia 31, 89.

142 Mirabilia 23, 52.

143 Mirabilia 16, 34 und Graphia 29, 87.

144 Mirabilia 16, 35 und Graphia 29, 88. Das „senatus“ der Graphia 

stellt einen Zusatz der Herausgeber dar.

145 Mirabilia 15, 32 und Graphia 35, 92.

146 Graphia 41, 96.

147 Mirabilia 16, 35 und Graphia 29, 87 f.
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gende des himmlischen Altars, der dem Kaiser Augustus 

erschien, ein Hinweis auf die Kirche S. Maria in Aracoeli, 

die an die Stelle des kaiserlichen Palastes getreten sein soil148. 

In ihrer Abhandlung der Triumphbogen erwahnen die Mira- 

bilia den „arcus Romanus inter Aventinum et Albiston ubi 

beatus Silvester et Constantinus osculati sunt et diviserunt 

se.“ Der Sinn des Passus scheint eindeutig: Gemeint ist die 

Trennung der beiden anlaBlich der Ubersiedlung des Kaisers 

nach Konstantinopel, jene historische Entscheidung, die der 

Konstantinischen Schenkung zufolge den westlichen Teil des 

Reiches unter die Regierungsgewalt des Papstes stellte. Der 

Hinweis auf das Constitutum Constantini war fur den Uber- 

arbeiter des Textes freilich nicht akzeptabel. Obwohl sein 

Kapitel iiber die Triumphbogen weitgehend iibereinstimmt, 

ist der entsprechende Satz vbllig geandert: „ Arcus Aventinus 

inter Albiston, qui locus ideo nominatur Albisto, quia albae 

stolae ibi fiebant pro imperatore"149. Die Ideologic der ge- 

falschten Schenkung steht erneut im Hintergrund, wenn die 

Mirabilia den Lateran als „palatium Constantini" bezeich- 

nen, hatte doch erst die Donatio den Kaiser zum vormaligen 

Besitzer des papstlichen Palastes deklariert150. Anders dage- 

gen die Graphia zur Geschichte der Residenz: „Palatium 

Lateranense fuit Neronis, dictum a latere septentrionalis pla- 

gae in quo situm est, vel a laterrana, quam Nero peperit"151. 

Eine mittelalterliche Nero-Legende zusammen mit einer ab- 

surden Etymologie (Lateran von „latere“ und „rana“) mach- 

ten es moglich, den papstlichen Palast nicht mit Konstantin, 

sondern mit dem wohl fibelst beleumundeten Herrscher des 

antiken Rom in Verbindung zu bringen. Die polemische 

Absicht scheint unverkennbar. — Wenn der Kompilator der 

Graphia die Verweise auf das Constitutum sorgfaltig umfor- 

muliert — selbst ein Zitat aus der Silvester-Legende fallt 

fort152 - , so entspricht dies dem Geist des angehangten Libel- 

lus. Auch das Zeremonienbuch erwahnt verschiedene Insi- 

gnien, die der Falschung zufolge an den Papst gegangen 

waren, hier aber wiederum als kaiserliche Ehrenzeichen auf- 

148 Mirabilia 11, 29 und Graphia 32, 98 f.

149 Mirabilia 8, 25 (mit Anm.2 und dem in CT III 13 zitierten Text) 

und Graphia 19, 83.

150 Mirabilia 6, 21.

151 Graphia 17, 81 f.; zur Herkunft dieser Etymologie F. Schneider, 

Rom und Romgedanke im Mittelalter. Die geistigen Grundlagen der 

Renaissance, Miinchen 1926,168; zur Sage des von Nero geborenen 

Frosches auch Graf (wie Anm. 123) 267 ff. Als Palast des Nero gait 

im 12. Jahrhundert auch der Vatikan (vgl. etwa Mirabilia 6, 22 und 

19, 43; Graphia 17, 82 und 25, 85 oder Petrus Mallius, Descriptio 

Basilicae Vaticanae 1, CT III 383), doch besaB die Bezeichnung 

hier ihre historische Berechtigung: Der Circus des Nero hatte nahe 

der spateren Petersbasilika gelegen; zudem war der Ort geheiligt 

dutch die Apostelfiirsten, die dort angeblich das Martyrium er- 

litten hatten.

152 Vgl. Mirabilia 24, 56 mit Graphia 33, 90.
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tauchen; die Schenkung wird somit gleichsam riickgangig 

gemacht153. DaB die neue Deutung des lateranensischen Rei

ters ebenfalls aus dem Bemiihen heraus entstand, die Hin- 

weise auf den Urheber der papstlichen Machtstellung fur 

ungiiltig zu erklaren, gibt sich gerade anhand der Graphia 

zu erkennen. Leiteten die Mirabilia die entsprechende Epi

sode mit dem Satz „In palatio Lateranis sunt quaedam mi- 

randa, sed non scribenda" ein, so heiBt es in der Uberarbei- 

tung, wie wir es ahnlich schon hbrten: „In Palatio Neronis, 

quod ex latere et rana dicitur Lateranum, sunt quaedam 

miranda sed non scribenda"154. Dann folgt die Erzahlung 

des jungen Helden. Die Umbenennung des Palastes steht 

somit in jeder Hinsicht neben der des Standbildes; beide 

Male fallt der Hinweis auf den christlichen Kaiser, aus dem 

das Papsttum seine Anspriiche ableitete. Wie sehr sich die 

topographischen Schriften damit den politischen Auseinan- 

dersetzungen der Zeit naherten, muB auffallen, wenn man 

sich erinnert, daB gerade um die Mitte des 12. Jahrhunderts 

erstmals lautstarke Zweifel an der Echtheit der Konstantini

schen Schenkung selbst zum Ausdruck kamen; und bezeich- 

nenderweise stammt das friihe und vorerst vbllig vereinzelte 

Zeugnis der Kritik aus eben jenem kaisernahen Kreis der 

Stadt, aus dem vermutlich auch die Graphia hervorgegangen 

war. In einem beriihmten Brief vom Jahre 1152 wendet sich 

ein gewisser Wezel an Friedrich Barbarossa und fordert den 

Herrscher auf, nach Rom zu kommen, um dort die Krone 

des Imperiums in Empfang zu nehmen, und er betont, die 

angebliche Verleihung kaiserlicher Rechte dutch Konstantin 

an Papst Silvester sei bekanntlich eine Luge, eine von Fein- 

den des Glaubens erfundene Fabel, fiber die in Rom sogar 

die Tagelbhner und die alten Weiber lachen mfiBten155.

Mehrere Jahrzehnte nach der Graphia schrieb Magister 

Gregorius fiber die Reiterstatue156. Neben den schon gelaufi- 

gen Deutungen der Figur als Constantin und Marcus, dessen

153 Bes. Graphia 43, 99 zu „mitra“ und „frigium“; ib. 44, 102 zur 

„tunica coccinea“, in der Konstantinischen Schenkung dem Papst 

verliehene Insignien, die hier fur den Kaiser beansprucht werden; 

dazu auch Schramm, Kaiser Rom und Renovatio (wie Anm. 129) 

I 193.

154 Mirabilia 27, 59 und Graphia 35, 91.

155 Vgl. die Edition des Textes bei E. Dupre Theseider, L’idea imperi

al di Roma nella tradi^ione del medioevo, Mailand 1942, 153-155 und 

dazu unter and. K. Hampe, Zur Geschichte Arnolds von Brescia, 

Historische Zeitschrift 130, 1924, 58—69; Laehr (wie Anm. 29) 67; 

Brezzi (wie Anm. 72) 337 und jetzt bes. Benson (wie Anm. 117) 

345 f., 348 ff. und 355 ff.

156 Zum folgenden Gregorius, Narracio 4 und 5, ed. Huygens 13 ff. 

Gregorius behauptet, die Erzahlung des Marcus „a senioribus et 

cardinalibus et viris doctissimis" gehort zu haben, doch spricht 

das nicht gegen ihren „republikanischen“ Ursprung, denn der 

Englander schrieb erst nahezu 100 Jahre nach Entstehen der Sage; 

zur Datierung seiner Schrift s. o. Anm. 99.



Geschichte in Anlehnung an die Mirabilia ausfiihrlich wie- 

dergegeben wird, hat der Englander die Namen Theoderich 

und Quintus Quirinus gehort. Die Erinnerung an den Go- 

tenkonig ging laut Gregorius auf die Pilger von nordlich der 

Alpen zuriick, ihnen gait auch die Engelsburg als „castrum 

Theodorici“157. Zum Namen Quintus Quirinus weiB der 

Magister wiederum eine langere Erzahlung mitzuteilen, die 

in etwa dem entspricht, was die antiken Sagen uber Marcus 

Curtius berichten. „Pro re publica“, so versichert der Autor 

des 13. Jahrhunderts, nahm Quintus Quirinus die groBten 

Gefahren, ja sogar den Tod auf sich. Analog zu der Fabel 

uber den Ritter Marcus stellte auch diese Erzahlung den Typ 

des selbstlosen, auf das Wohl der Allgemeinheit bedachten 

Helden heraus, der fur das mittelalterliche Antikenbild den 

vielleicht entscheidendsten Charakterzug des republikani- 

schen Roms verkorperte158.

Gregorius gibt neben den Deutungen der Figur erstmals 

einen Hinweis auf deren friiheren Aufstellungsort. Danach 

befand sich der Reiter zunachst vor dem Altar des Jupiter 

auf dem Kapitol-. Gregor d. Gr. habe das Bildwerk dann 

niedergeworfen und nur die vier Saulen seines Sockels zum 

Lateran geschafft; die romischen Burger (Romani) hingegen 

batten spater auch den Reiter zum papstlichen Palast ge- 

bracht und ihn dort auf dem Platze ausgestellt159. — Derselbe 

Widerspruch papstlicher und stadtischer Interessen, wie er 

schon in den verschiedenen Benennungen der Statue zum 

Ausdruck kam, findet sich hier in deren Geschichte pro- 

jiziert.

Fur den mittelalterlichen Betrachter konnte neben der 

Deutung in gleicher Weise das historische Schicksal der anti

ken Denkmaler gewichtig werden, und gerade unter diesem 

Gesichtspunkt scheint ein weiteres der Bildwerke des latera- 

nensischen Platzes erwahnenswert. Denn zu der papstlichen 

Residenz gehorten auch die nunmehr auf dem Kapitol be- 

wahrten Fragmente einer kolossalen Bronzestatue (Abb. 8, 

9,10), in der verschiedene Archiiologen ein Portrat Konstan

tins d. Gr. erkennen wollen160. Vor dem Lateran sind das 

157 C. Cecchelli, Castel S. Angelo al tempo di Gregorio VII, in: 

Studi Gregorianiper la storia di Gregorio Vile della riforma gregoriana, 

hrg. von G.B. Borino, 2, 1947, 103-123, bes. 115ff. und id., 

Documenti per la storia antica e medioevale di Castel S. Angelo, 

ArchStorRom H, 1951, 27-67, bes. 34.

158 Fichtenau (wie Anm. 84) 409.

159 Narracio 4, ed. Huygens 13; zu den angeblichen Saulen vom 

Capitol auch U. Nilgen, Das Fastigium in der Basilica Constanti- 

niana und vier Bronzesaulen des Lateran, RbmQs 12, 1977, 1—31, 

bes. 21 ff.

160 Die wichtigste archaologische Literatur gibt Buddensieg (wie

Anm. 81) 36 Anm. 7. Vgl. zur mittelalterlichen Geschichte der

Fragmente neben der in Anm. 81 gegebenen. Bibliographic auch 

Graf (wie Anm. 123) 96 f. und Lauer, Palais de Latran (wie Anm. 7)

24 f. Noch auf der Rom-Karte des Paolino von Venedig aus dem

bronzene Haupt und die Hand mit dem Globus erstmals 

durch die Graphia bezeugt161. Wie der Verfasser zu berichten 

weiB, stammten die Uberreste vom Colosseum, dem Tempel 

des Sol, wo eine gewaltige Statue vormals die Bedachung 

bekront habe. Magister Gregorius vermochte diesen Kern 

der Uberlieferung wiederum durch zahlreiche Details zu 

bereichern162. Dem Englander zufolge gait die Statue sowohl 

als Bild des Sol wie auch als Darstellung der Roma. Die 

Sphaira in der Rechten bedeute die Welt, so fahrt er vollig 

richtig fort; und das Schwert, das sie vormals in der Linken 

hielt, stand fur die „virtus bellica", — in der linken Hand, 

weil es weniger tugendhaft sei, sich die Welt zu unterwerfen, 

als dasjunterworfene — durch die herrscherliche Gewalt — zu 

bewahren. Dieser eherne KoloB sei einst mit kaiserlichem 

Gold verziert gewesen, so daB er selbst im Dunkeln leuch- 

tete. Damals, als Roma noch in Blute stand, wurde das 

Bildnis von all jenen, die die Stadt besuchten, mit gebeugten 

Knien verehrt, denn in der Statue habe man der Stadt selbst 

gehuldigt. Fur Gregorius verkorperte das Werk, dessen 

Uberreste nun der Papstpalast bewahrte, die einstige romi- 

sche Weltherrschaft. Der Globus und das — hinzugedachte — 

Schwert gehorten zu den wichtigsten Symbolen des antiken 

wie auch noch des mittelalterlichen Monarchen163.

Mit den antiken Sinnbildern romischer GroBe beschaftigte 

sich wahrend des 13. Jahrhunderts nicht nur der Englander.

friihen 14. Jahrhundert, die allerdings auf einem altered Vorbild 

beruht, erscheinen die Fragmente des KoloB neben dem Reiter 

gleichsam als Wahrzeichen des papstlichen Palastes; vgl. Frutaz 

(wie Anm. 13) I 115 ff. mit T. 143 und T. 145. Ob es tatsachlich die 

Kaiserstatue vom Lateran war, die Piero della Francesca in seiner 

Geisselung Christi (Urbino, Galleria Nazionale delle Marche) re- 

konstruieren wollte, (so zuletzt C. Ginzburg, Indagini su Piero. Il 

Battesimo, il ciclo di Areyo, la Flagellayone di Urbino, Turin 1981, 

71), scheint fraglich.

161 Graphia 33, CT III 90; im Zusammenhang mit dem Colosseum 

auch schon Mirabilia 25, CT III 58. Im Hintergrund der hier kon- 

struierten Verbindung der Bronzefragmente mit dem antiken The- 

aterbau diirfte die Erinnerung an die beruhmte Kolossalstatue des 

Nero gestanden haben; zu dieser etwa H. Blanck, Wiederverwen- 

dung alter Statuen als Ehrendenkmdler bei Griechen und Rbmern (Studia 

archaeologica 2), Rom 1969, 16 ff.

162 Narracio 6, ed. Huygens 16ff. Zur literarischen Herkunft der 

Beschreibung vgl. Valentini und Zucchetti in CT III 58 Anm. 3 

und 150 f. Anm. 1. Beachtung verdient in diesem Zusammenhang 

auch Tertullian, De spectaculis VII. 1, ed. Corpus Christianorum 

ser. lat. 1, Turnholt 1954,234, der uber den „circus soli“ behauptet: 

„ Cuius aedis medio spatio et effigies de fastigio aedis emicat ...“

163 P. E. Schramm (et alii), Herrschafts^eichen und Staatssymbolik. Bei- 

trdge %u ihrer Geschichte vom dritten bis ym sechyhnten Jahrhundert, 

3 Bde., (Schriften der Monumenta Germaniae historica 13. 1-3), 

Stuttgart 1954-1956, Index s. v. ,Schwert'; id., Sphaira, Globus, 

Reichsapfel. Wanderung und Wandlung eines Herrschafts^eichens von Cae

sar bis %u Elisabeth II., Stuttgart 1958, bes. die Abb. 64a/b und 

73 a. Als Symbol der Weltherrschaft erscheint der Globus aus- 

driicklich im Graphia-Libellus; Graphia 45, CT III 104.
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8, 9, 10. Fragments einer bronqensn Kaiserstatue, Kapitoliniscbe Museen, 

Rom

9

In Anlehnung an eine Pragung des 4. Jahrhunderts n.Chr. 

erschien die Personifikation der Stadt mit Sphaira und Pal- 

menzweig seit der Mitte des Duecento auf den Miinzen des 

Senats; ‘ROMA CAPUT MUNDT versicherte die zugehd- 

rige Legende164. Eine eng verwandte Allegoric begegnet 

im sog. Liber Historiae Romanorum (Abb. 11), einer reich 

illuminierten Handschrift zur antiken Geschichte von Stadt 

und Imperium. Das Werk, eine Arbeit der romischen Minia- 

turkunst, das sich heute in der Hamburger Staatsbibliothek 

befindet, entstand gegen Ende des 13. Jahrhunderts, konnte

164 V. Capobianchi, Appunti per servire all’ordinamento delle mo

nete coniate del senato romano dal 1184 al 1439, ArcbStorRom 19, 

1896, 75-123, bes. 79 mit T. II. 1 und 2. 

aber auf eine Vorlage aus den funfziger Jahren zuriickgehen. 

Die Darstellung der Roma ahnelt den zeitgendssischen 

Miinzbildern, hinzu treten jedoch die Personifikationen der 

Provinzen, die der Herrin der Welt mit ehrfurchtsvoller Ge- 

barde ihren Tribut darbringen165. Auf die Vorstellung der 

von den untertanigen Landern umgebenen ,Roma caput 

mundi‘ stoBt man zumindest seit Beginn des Duecento auch 

in einer besonderen literarischen Tradition, in der Legende

165 Historiae Romanorum. Codex 151 in serin, der Staats- und Universi- 

tatsbibliothek Hamburg, 97 v; vgl. jetzt die kommentierte Faksimi- 

le-Ausgabe von T. Brandis und O. Pacht, Frankfurt a. M. 1974. 

Kom.bd. 138ff. und 196ff. behandelt die Roma-Darstellung und 

ihre Vorbilder.
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der Salvatio Romae166. Schon seit dem friihen Mittelalter 

ging die Sage, an einem bestimmten Ort der antiken Stadt 

habe sich vormals eine Sammlung von Standbildern befun-

166 Graf (wie Anm. 123) 148ff.; M. Demus Quatember, Zur Weltwun- 

derliste des Pseudo-Beda und ihren Beziehungen zu Rom, Rijmische 

Historische Mitteilungen 12, 1970, 67—92, bes. 80ff.; N. Cilento, 

Sulla tradizione della’Salvatio Romae1: la magica tutela della citta 

medievale, in: Roma anno 1300, hrg. von A. M. Romanini, Rom 

1983, 695-703. Eine den Roma-Personifikationen eng verwandte 

Frauendarstellung wurde um die Mitte des 17. Jahrhunderts in 

unmittelbarer Nahe des Lateranensischen Baptisteriums aufgefun- 

den, die Malerei datiert aus dem friihen 4. Jahrhundert und befin- 

det sich heute im Museo Nazionale Romano; vgl. M. Cagiano De 

Azevedo, La dea Barberini, RivIstNa^ 3, 1954, 108-146; ib. 108 

die zeitgenossischen Quellen zur Auffindung. DaB die Darstellung 

im Mittelalter bekannt war, laBt sich freilich nicht erweisen. 

den, die die romischen Provinzen personifizierten. Sobaid 

sich die Bewohner eines der Trabanten gegen die romische 

Herrschaft erhoben, bewirkte es ein durch „arte magica" 

erstellter Mechanismus, daB eine Glocke am Haise der ent- 

sprechenden Provinz-Statue zu erklingen begann. Einer an- 

deren Version nach vollzog die Statue der Revoltierenden 

eine Wendung, so daB ihre veranderte Aufstellung schnell 

das bose Ansinnen erkennen lieB. Die Romer wuBten dann 

umgehend, wo sie mit ihrer Streitmacht einzugreifen batten. 

- Spatestens seit der Wende zum 13. Jahrhundert erhielt die 

Erzahlung eine bezeichnende Variante: Die Personifikatio- 

nen der Provinzen gruppieren sich um eine „imago Romae" 

in ihrer Mitte, und durch die Abwendung vom Bilde der 

Stadt wird die aufriihrerische Absicht offenbar167. Laut Hu- 

gutio von Pisa hielt die Statue der Roma ein „pomum au- 

reurn" in der Hand „utpote domina et regina omnium". 

Ahnlich erscheint die Sage dann in verschiedenen anderen 

Texten des 13. und 14. Jahrhunderts168. Bei der Salvatio- 

Legende handelte es sich um einen phantastischen Versuch, 

die romische Weltherrschaft zu erkliiren. Beachtung verdient 

daher der topographische Hintergrund, den man der Fabel 

zuordnete. Die Mehrzahl der Quellen siedelte die Statuen- 

sammlung auf dem Kapitol an; gerade die beiden friihesten 

unter den Autoren, die uber das Roma-Bild berichten, verle- 

gen die Aufstellung dagegen in das Colosseum169, ein Abwei- 

chen von der literarischen Uberlieferung, das uns insofern 

beriihrt, da eine Herkunft aus dem kaiserzeitlichen Theater 

ebenfalls den KoloBfragmenten am papstlichen Palast nach- 

gesagt wurde. Auch die lateranensische Statue trug die Ziige 

einer Roma-Personifikation, und es fragt sich, ob ihre Be- 

schreibungen nicht unter dem EinfluB jener Texttradition 

entstanden, die die Salvatio Romae mit dem Colosseum in 

Verbindung brachten170. Dem 13. Jahrhundert bedeutete das

167 So zuerst im Liber derivationum des Hugutio von Pisa (J 1210), 

zitiert in: Glossarium mediae et infimae Latinitatis, cond. a C. Du 

Fresne dom. Du Cange, neue AufL, Paris 1937—1938, II 401, s. v. 

,Coliseum1; ferner Alexander Neckam (1157-1217), De laudibus 

divinae sapientiae V, vv. 289-308, ed. Th. Wright (Return Brittanic. 

Medii Aevi Scriptores), London 1863, 447; auch zitiert bei Graf 

151 Anm. 15. Die Statue der Roma ist dort (vv. 298—300) wie folgt 

beschrieben:

„At medium tenuit inclita Roma locum. 

Reginam decuit vultus, reverentia, sceptrum, 

Praefulgens vestis, et diadema decens."

168 Vgl. auBer den bei Graf 154 Anm. 29 gegebenen Nachweisen auch 

den Text bei Cilento (wie Anm. 166) 701 f. no. 7; ferner Johann 

von Viktring, Cronica Romanorum (wie Anm. 96) 75 (nota), der 

dem Hugutio folgt.

169 Vgl. Hugutio von Pisa und Alexander Neckam, wie Anm. 167. 

Weitere Nachweise fur die Verbindung von Salvatio und Colos

seum (auch ohne die Personifikation der Roma) finden sich bei 

Graf 151 f. Anm. 15; erganze Johann von Viktring (wie Anm. 168).

170 Der arabische Autor Jaqut (1179-1228) ging noch einen Schritt 

weiter. Sein geographisches Handbuch siedelt siimtliche Statuen
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7 7. ,Roma caput mundi1 aus Codex 151 in serin., Staats- und Universitdts- 

bibliothek, Hamburg

Bildwerk vor der papstlichen Residenz jedenfalls das gleiche 

wie die Roma-Statue inmitten der Provinzen: Beide versinn- 

bildlichten sie die einstige GroBe der Stadt.

Wir haben die Erzahlung, die Magister Gregorius uber 

die lateranensischen Bronzefragmente mitteilt, noch nicht zu 

Ende verfolgt, denn der Englander auBert sich auch zu dem 

Schicksal, das dem beschriebenen Werk in christlicher Zeit 

widerfuhr. Wie alle anderen Statuen, so Gregorius, sei das 

Standbild des Colosseums der Zerstorung dutch Gregor 

d. Gr. zum Opfer gefallen; allein das Haupt und die rechte

der Salvatio - allerdings ohne das Bild der Roma - am Lateran 

an, fur Jaqut der konigliche Palast der Stadt; vgl. den Text bei I. 

Guidi, La descrizione di Roma nei geografi arabi, ArchStorRom 

1, 1878, 173-218, bes. 184f. (in ital. Ubersetzung); s. auch Graf 

116f. und 153. Als Vorlage seiner Rom-Beschreibung gibt Jaqut 

den Ibn al-Faqih (10. Jh.) an. In Anbetracht der wiederholten 

inhaltlichen Ubereinstimmungen zwischen Jaquts Text und den 

traditionellen Rom-Legenden (vgl. Guidi 187ff.), diirfte die Ver

bindung von Salvatio und Lateran wohl letztlich doch auf eine 

westliche, vielleicht sogar romische Quelle zuriickgehen.

Hand mit dem Globus hatten sich erhalten, und diese befan- 

den sich nunmehr vor dem Palast des Papstes, dort seien sie 

auf zwei marmornen Saulen ausgestellt171. Gregorius erkennt 

somit eine Ubertragung der Fragmente des vorchristlichen 

Herrschaftssymbols auf die papstliche Residenz172. Als Wen- 

depunkt in der Vergangenheit des Bildes steht fur ihn Gregor 

d. Gr., den die legendare Tradition des Mittelalters zum 

Hauptzerstdrer der antiken Monumente erhoben hatte173.

Eine bedeutsame Veranderung erfahrt die Geschichte der 

Statue in einer spateren Version der Mirabilia, als deren 

Verfasser der spanische Kardinal Nicolas Rosell (fl 362) 

zeichnete174. Der Spanier sagt es dann ausdrucklich: Die 

Kugel in der Hand bedeute, „quod Roma totum mundum 

regebat.“ Doch wird die Weitergabe dieses Sinnbilds romi- 

scher Weltherrschaft nicht mehr mit Papst Gregor in Verbin

dung gebracht; vielmehr war es Silvester, der befahl, den 

Sol-Tempel zu zerstoren und die Uberreste vor seinen Palast 

im Lateran zu bringen. Rosells Geschichte der KoloBfrag-

171 Auf zwei Kapitellen, die iiber einem Torbogen aufgestellt sind, 

sieht man die Fragmente auch in einer phantastischen Quattrocen

to-Vedute, die vormals dem Ciriaco d’Ancona zugeschrieben 

wurde. Die Ansicht ist in zwei einander ahnlichen Versionen iiber- 

liefert; vgl. Ch. Huelsen, La Roma antica di Ciriaco D’Ancona. 

Disegni inediti del secolo XV, Rom 1907, 28 f. mit T. VII und Heck- 

scher (wie Anm. 81), Frontispiz. Zur Zuschreibung der Blatter 

zuletzt M. T. Fiorio, Marco Zoppo et le livre padouan, Revue de 

I’art 53, 1981, 65-73.

172 Gerade dieser Aspekt ist von Buddensieg (wie Anm. 81) 36 ff, 

der in der Ausstellung der KoloBfragmente wie in der ganzen 

Statuensammlung des Lateran die Uberwindung der heidnischen 

Gotzen dargestellt sehen mbehte (in der Tendenz ahnlich schon 

Heckscher, wie Anm. 81), nicht bedacht worden. Zweifellos stellte 

die Zerstorung der heidnischen Gotterbilder ein gangiges Motiv 

der hagiographischen Literatur dar. In der Legenda Aurea des 

Jacobus von Voragine begegnen solche Episoden in annahernd 

dreiBig der Viten; vgl. auch das reiche Material bei Buddensieg 

41 ff. Nirgends jedoch ist die Rede davon, daB die Trummer der 

Gotterbilder andernorts wieder aufgestellt worden waren. Gerade 

in der „translatio“ der lateranensischen Statuen — und wir wahlen 

bewuBt einen Begriff, der auch in der politischen Sprache des 

Mittelalters gelaufig war — lag das Charakteristische. Zudem 

kommt der Aspekt des teuflischen Gotzenbildes in den friiheren 

Quellen (Magister Gregorius, Nicolas Rosell) bei weitem nicht in 

dem MaBe zum Ausdruck wie in den spateren Berichten, die 

dariiber hinaus in der Mehrzahl auch nicht von italienischen 

Autoren stammen; vgl. Buddensieg 38 ff. Die alteren Autoren 

sehen in dem KoloB vielmehr ein Symbol der romischen Weltherr

schaft.

173 T. Buddensieg, Gregory the Great, the Destroyer of Pagan Idols, 

/IFC7 28, 1965, 44-65.

174 De mirabilibus civitatis Romae 29, CT III 195 f.; zu Rosell und 

seiner Version der Mirabilia auch Valentini und Zucchetti in 

CT III 175 ff.; zum Leben des Kardinals R. de Alos, El Cardenal 

de Aragon, fray Nicolas Rossell (Ensayo bio-bibliografico), Escu- 

ela Espanola de Arqueologia e Historia en Roma. Cuadernos de 

trabajos 1, 1912, 15-60 und J. Vincke, Nikolaus Rosell O.P., 

Kardinal von Aragon, Archivium Fratrum Praedicatorum 14, 1944, 

116-197.
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mente vertritt den kirchlich-papalen Standpunkt in unge- 

wohnter Deutlichkeit. Wenn der Autor ein antikes Herr- 

schaftssymbol mit Silvester in die papstliche Tradition iiber- 

gehen laBt, so entspricht dies dem Geschichtsbild der 

Konstantinischen Schenkung. DaB Rosell, ein konservativer 

Verfechter der hergebrachten Ordnung, seine Vorlage, so- 

fern diese noch den Hinweis auf Gregor d. Gr. enthielt, 

bewuBt veranderte - ahnlich wie der Kompilator der Gra- 

phia zwei Jahrhunderte zuvor die Mirabilia an mehreren 

Stellen umfbrmulierte — scheint eine naheliegende Folgerung 

zu sein, wirft man nur einen Blick auf die sonstige Tatigkeit 

des Wiirdentragers im Bereich der kirchlichen Historiogra

phic. Rosell hatte im papstlichen Archiv zu Avignon eine 

Kopie des vergessenen Liber pontificalis von Kardinal Boso 

aus dem spaten 12. Jahrhundert entdeckt; er lieB den Text 

abschreiben und iiberarbeiten, so daB ein friiher Herausgeber 

von Bosos Viten irrtiimlich den Spanier zu deren Verfasser 

erklarte175. In Rosells schriftlichem NachlaB fand sich unter 

anderem ein Exzerpt des Liber Censuum, das bezeichnender- 

weise nicht nur eine Auflistung der an die Kirche zu entrich- 

tenden Zinse beinhaltet, sondern dariiber hinaus noch zahl- 

reiche Kaiserprivilegien umfaBt, und in diese reiht sich auch 

eine Abschrift der „donatio Constanini“ ein176. Die Vertraut- 

heit mit der Schenkung, die fur einen Kardinal des 14. Jahr- 

hunderts ohnehin vorauszusetzen ist, laBt sich im Faile des 

Spaniers somit sehr genau erweisen.

Allem Anschein nach enthielt die von Rosell und ahnlich 

schon von Magister Gregorius, der ja ebenfalls in enger 

Beziehung zur Kurie stand177, vorgetragene Geschichte der 

KoloBfragmente ein wesentliches Motiv fur die papstliche 

Spolienverwendung iiberhaupt: Die Ubernahme antiker, im- 

perialer Insignien, im weitesten Sinne des Wortes, sollte 

die romischen Bischofe als Nachfolger der antiken Kaiser 

darstellen, ganz so wie es die Falschung bestimmt hatte. 

Gerade dies mag der Grund gewesen sein, warum die Mirabi

lia zwar den KoloB, jedoch nicht seine Ubertragung auf den 

Lateran erwahnten. Die Ubernahme der alten Monumente 

in die papstliche Tradition wird in den Mirabilia wie auch in 

der Graphia — ganz anders als bei Magister Gregorius - 

175 RIS III. 1, 273 ff.; vgl. auch A16s 26 und H. Zimmermann, Das 

Papsttum im Mittelalter. Eine Papstgeschichte im Spiegel der Historio

graphic, Stuttgart 1981, 151.

176 A16s 21 ff. beschreibt die Dokumentensammlung des Kardinals, 

ib. 33 (no. XXIX) fur die Konstantinische Schenkung.

177 Gregorius selbst erwahnt seine Kontakte zum Kardinalat, vgl.

Narracio 4, ed. Huygens 14 und 15, 21, auch Prolog 11, wo vom 

„sacrum studium“ seiner „socii“ die Rede ist. Die Statuen bei der 

papstlichen Residenz sind gemessen an der sonstigen topographi- 

schen Literatur mit uberdurchschnittlicher Ausfiihrlichkeit behan- 

delt, was auf eine enge Beziehung zum papstlichen Palast schlieBen

laBt.

moglicherweise bewuBt verschwiegen. Ausfiihrlich berich- 

ten die beiden alteren Texte nur zum lateranensischen Reiter 

und dort mit einer anti-papstlichen Intention.

Kehren wir schlieBlich ’zu unserem Ausgangspunkt zu- 

riick. Das Zeremoniell des 12. Jahrhunderts machte den 

Campus lateranensis zu dem bedeutendsten Schauplatz 

papstlicher Huldigung, den es in der Stadt gab. Seit altesten 

Zeiten war der Platz mit einer Reihe antiker Monumente 

ausgestattet, die, wenngleich nicht alle - der spater so be- 

liebte Dornauszieher entzieht sich jeder politischen Deu- 

tung178 -, so doch vorwiegend als papstliche Herrschaftszei- 

chen beabsichtigt waren. Mit der unterschiedlichen Haltung 

zur weltlichen Herrschaft des Papsttums gingen bei den 

verschiedenen Betrachtern abweichende Deutungen dieser 

Symbole einher. Wenn Innozenz II. den Hadrianischen Sar- 

kophag gerade im Zentrum des lateranensischen Platzes aus- 

stellen lieB, so konnte diese Geste von den Zeitgenossen nur 

in eine Richtung gedeutet werden: den dort befindlichen 

Hoheitsemblemen sollte sich ein weiteres hinzugesellen. Und 

papstliches Herrschaftssymbol blieb der Sarkophag, auch 

nachdem er im Innern der Basilika aufgestellt war, denn das 

imperiale Thema des Platzes bestimmte in gleicher Weise die 

Kirche: Dort standen die antiken Grablegen, die man fur 

Innozenz’ Vorganger benutzt hatte, und kaiserliche Spolien 

begegneten auch in der Ausgestaltung des papstlichen Pala- 

stes: „non fuerunt patriarchales sed imperiales“, so heiBt es 

gegen Ende des 12. Jahrhunderts uber die beiden Stiihle aus 

,rosso antico‘ vor der Silvester-Kapelle179.

Der konkrete AnlaB fur Innozenz’ Entscheidung, sich der 

kaiserlichen Grablege zu bedienen, liegt auf der Hand. In 

eben jenen Monaten, die seinem Tode (24. September 1143)

178 Erstmals erwahnt ist die Statue nach der Mitte des 12. Jahrhun

derts bei Benjamin von Tudela; vgl. Borchardt (wie Anm. 81). Fiir 

die Statue des Palastes und die mittelalterlichen Interpretationen 

des Dornauszieher-Motivs s. zuletzt G. Schweikhart, Von Pri- 

apus zu Coridon. Benennungen des Dornausziehers in Mittelalter 

und Neuzeit, Wilr^burger Jahrbiicher fiir die Altertumswissenschaft, 

n. F. 3,1977, 243-252; R. Cocke, Masaccio and the Spinario, Piero 

and the Pothos: Observations on the Reception of the Antique in 

Renaissance Painting, ZRg43,1980,21-32, bes. 22 f. und G. Fossi, 

La representation de 1’antiquite dans la sculpture romane et une 

figuration classique: le tireur d’epine, in: La representation de I’ Anti- 

quite au Moyen Age, hrg. von D. Buschinger und A.Crepin (Wie

ner Arbeiten zur german. Altertumskunde und Philologie 20), 

Wien 1982, 299-324. Der Dornauszieher des Lateran findet in den 

mittelalterlichen Quellen bedeutend weniger Aufmerksamkeit als 

Lupa, Reiter und KoloB, ist zudem auch erst spat bei der papstli

chen Residenz dokumentiert; schon von daher scheint es verfehlt, 

ihn zum Ausgangspunkt der Diskussion der lateranensischen Bild- 

werke zu machen, wie es Heckscher (Anm. 81) getan hat.

179 Vgl. den sog. Baseler Ordo; ed. Schimmelpfennig, Unbekannter 

Text (wie Anm. 44) 62.
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vorausgingen, kam es zur Wiederbegriindung des romischen 

Senats. Otto von Freising, der uber die Geschehnisse noch 

immer knapp, doch ausfuhrlicher als alle anderen Chronisten 

berichtet, weist ausdriicklich darauf bin, der Papst habe da- 

mals befiirchtet, daB der Kirche die von Konstantin verlie- 

hene Stadtherrschaft („saecularem Urbis honorem“) verlo- 

ren gehen kbnne, weshalb er das Ansinnen der Romer mit 

alien Mitteln zu verhindern suchte180. Die Beanspruchung 

des kaiserlichen Sarkophags und seine Aufstellung bei der 

papstlichen Residenz geben sich vor diesem Hintergrund als 

uberdeutliche Demonstration: Nur dem Papst kamen die 

imperialen Ehrenzeichen zu; ihm allein und nicht dem Senat 

gebiihrte die Herrschaft uber die Stadt, denn Konstantin 

hatte diese an Silvester iibertragen.

Erst jetzt, nachdem die Bedeutung der Statuendekoration 

in annahernd klarem Licht erscheint, soil die Frage erortert 

werden, seit wann die Bronzen den Palast geschmiickt haben 

konnten.

Ill

Wenngleich sich dieser Zeitpunkt — sofern die Aufstellung 

iiberhaupt auf eine einzige Initiative und nicht auf eine Folge 

von Entscheidungeh zuriickging — nicht mit letztlicher Si- 

cherheit bestimmen laBt, die folgenden Ausfiihrungen daher 

eher hypothetischen Charakter haben, so lassen sich doch 

zumindest einige Erwagungen anstellen. Eine Statuendeko

ration, die ohne das romische Vorbild kaum denkbar schiene, 

hat die Forschung von alters her hinter den Bildwerken 

erkannt, mit denen die Kaiserpflaz zu Aachen ausgestattet 

war181. Seit dem Jahr 801 erhob sich vor dem Palast ein 

Reiterstandbild des Gotenherrschers Theoderich, das Karl 

d. Gr. von Ravenna aus in seine deutsche Residenzstadt hatte 

transportieren lassen182. Die Quellen des spateren Mittelal- 

180 Chronica VII. 27, MG SS rer. germ. 353; vgl. dazu auch die oben 

in Anm. 133 gegebene Literatur.

181 Vgl. zum folgenden bes. L. Falkenstein, Der,Lateral der karolin- 

gischen Pfaf %u Aachen (Kolner Histor. Abhandlungen 13), Koln/ 

Graz 1966; dort ausfuhrlich zu Quellen und alterer Literatur. Die 

Tendenz des Autors, die Wirkung Roms fur die Gestaltung der 

Aachener Pfalz weitgehend in Abrede zu stellen, fand wenig An- 

klang: vgl. die folgenden Anmerkungen. Fur die kiinstlerischen 

Beziehungen zwischen Rom und Aachen wie zu deren ideologi- 

schen Hintergrund ist jetzt auch die umfassende Darstellung von 

M.D’Onofrio, Roma e Aquisgrana, Rom 1983 zu konsultieren; 

dort auch ausgiebige bibliographische Angaben.

182 Trotz der Kritik Falkensteins, ib. 53ff., haben Historiker wie auch

Kunsthistoriker am romischen Vorbild fur die Aachener Aufstel

lung festgehalten; vgl. etwa W. Schlesinger, Beobachtungen zur

Geschichte und Gestalt der Aachener Pfalz in der Zeit Karls

des GroBen, in: Studien c/ur europdischen Vor- und Friihgeschichte H.

ters berichten dann von jener bronzenen Barin, die sich noch 

heute in der Vorhalle des Aachener Miinsters befindet. Die 

Tatsache, daB die antike Tierskulptur vormals als Wblfin gait 

und die mogliche stilistische Einwirkung des Werks auf eine 

der sog. Wolfstiiren, die kurz nach 800 fur die Aachener 

Pfalzkapelle gefertigt wurden, muBten es nahelegen, hinter 

der Aufstellung des Bildwerks wiederum Karl d. Gr. und 

eine Analogic mit Rom zu vermuten183. Zweifellos bestand 

ein solcher Zusammenhang bei jenem Pinienzapfen aus der 

Bronzewerkstatt Karls d. Gr., der vormals das Atrium der 

Palastkirche schmiickte und heute in deren Eingangshalle zu 

besichtigen ist184. Das Vorbild der alten Peterskirche diirfte 

das ikonographische Motiv und auch die Lokalisierung im 

Paradies der Pfalzkapelle bestimmt haben. Vernehmen wir 

zudem noch, daB ein Teil der Aachener Pfalzanlage im spaten 

8. und friihen 9. Jahrhundert unter der Bezeichnung „Late- 

ran“ bekannt war185, und erinnert man sich schlieBlich, welch 

groBe Bedeutung die Rom-Idee fur das politische Denken 

Karls d. Gr. besaB, so diirfte es schwerfallen, angesichts 

der Vielzahl von Ubereinstimmungen die Ausgestaltung der 

Aachener Residenz nicht auf jene Monumente zuriickfuhren 

zu wollen, die der Kaiser bei seinen Besuchen in der Stadt 

kennengelernt hatte. Die karolingische Pfalz liefert somit ein 

gewichtiges Argument fur die Annahme, daB die Lupa und 

wohl auch der Reiter zumindest seit Beginn des 9. Jahrhun- 

derts am papstlichen Palast zu sehen waren.

Auf der Suche nach einem ,terminus post quem‘ fur die 

lateranensische Ausgestaltung konnte ein rechtlicher Aspekt 

von Belang sein, die Frage: Wann war es dem romischen 

Bischof iiberhaupt mbglich, nach eigenem Gutdiinken iiber 

die antiken Werke der Stadt zu verfiigen? Bewahrung und 

Zerstorung der stadtischen Bauten wurden im 4. und 5. Jahr

hundert — wie nicht anders zu erwarten — durch kaiserliche 

Edikte geregelt186. Zahlreiche Beschliisse zu Erhaltung und

Jankuhngewidmet, Neumunster 1968, 258—281, bes. 269 f.; R. Elze, 

Insegne del potere sovrano e delegato in occidiente, Settimane 23, 

1976, 569-593, 574; F. Thurlemann, Die Bedeutung der Aache

ner Theoderich-Statue fur Karl den GroBen (801) und bei Walafrid 

Strabo (829), Archiv fur Kulturgeschicbte 59, 1977, 25-65, bes. 36; 

D’Onofrio, Roma e Aquisgrana 197.

183 Falkenstein 51 £; Schramm/Mutherich (wie Anm. Ill) 115. Zu 

einem mbglichen Reflex dieser Skulptur in der Aachener Miinster- 

tiir s. W. Braunfels, Karls des GroBen Bronzewerkstatt, in: Karl 

der Grofie. Lebenswerk und Nachleben, hrg. von W. Braunfels, 

5 Bde., Dusseldorf 1965-1968, III 168-202, bes. 196 und nach- 

driicklicher noch Ch. Beutler, Statua. Die Entstehung der nachanti- 

ken Statue und der europdische Individualismus, Miinchen 1982, 76 ff.

184 Falkenstein 112; Braunfels 168f. Anm. 4 und Beutler 83 ff.

185 Vgl. die Nachweise bei Falkenstein 3f.

186 F.W. Deichmann hat die entsprechenden Quellen zusammenge- 

stellt, vgl. Friihchristliche Kirchen in antiken Heiligtiimern, Jahr- 

buch des Deutschen Archdologischen Instituts 54, 1939, 105—136, bes.

106 und id., Saule und Ordnung in der friihchristlichen Architek-
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Erneuerung von Bauwerken und Standbildern, wie auch 

Genehmigungen zur Spolierung verfallener Monumente 

sind aus der gotischen Epoche Italiens iiberliefert; sie alle 

stammen aus der koniglichen Kanzlei. Beamte des Theode- 

rich (493—526), der ,comes romanus' und ein ,architectus‘, 

beaufsichtigten den Denkmalschutz in Rom187. Unter Theo- 

dahad (534-536) ging ein Auftrag des Herrschers zur Restau- 

rierung verschiedener Forumsstatuen an den romischen 

Stadtprafekten188. Entsprechende Berichte aus der Zeit der 

byzantinischen Herrschaft lassen keinen Zweifel, daB die 

Verfugungsgewalt uber die antiken Denkmaler, sofern sie 

nicht in privater Hand waren, damals beim ostlichen Monar

chen lag. In einem bekannten Edikt des Jahres 609 gestattete 

der Kaiser Phokas Papst Bonifaz IV., das Pantheon in ein 

christliches Heiligtum umzuwandeln189. Als Honorius I. 

(625-638) wenige Jahre spater die Peterskirche erneuern lieB, 

benutzte er dazu metallene Deckplatten, die vom Tempel der 

Venus und der Roma stammten, und der Liber pontificalis 

beteuert, daB die Verwendung des Baumaterials „ex concessu 

piissimi Heraclii imperatoris“ vor sich gegangen sei190. Selbst 

die neuen Saulen, die unter Gregor III. (731-741), somit 

gegen Ende der byzantinischen Stadtherrschaft, in St. Peter 

angebracht wurden, hatte der Papst nur mit Zustimmung 

des kaiserlichen Exarchen erhalten kbnnen191. Doch wirkten 

sich die imperialen Befugnisse nicht immer zum Vorteil der 

romischen Bauherren aus. Als Kaiser Konstans II. im Jahre 

663 den westlichen Teil seines Reiches besuchte, lieB er „alles, 

was er an bronzenen Werken zum Schmuck der Stadt“ vor- 

fand, abtransportieren, dazu gehbrten auch die Dachplatten 

des Pantheons, — wohl eine der groBten Spolierungen in 

der Geschichte Roms, von der selbst die Chronisten und 

Topographen des spateren Mittelalters noch mit Erbitterung

tur, RbmMitt 55, 1940, 114-130, bes. 115. Seit Konstantinischer 

Zeit existierte in Rom das Amt des ,curator statuarum"; vgl. A. 

Chastagnol, La prefecture urbaine a Rome sous le Bas-Empire (Publi

cations de la Faculte des lettres et des sciences humaines d’Alger), 

Paris 1960; 51 ff. und 363 ff.

187 Cassiodor, Variae VII. 13 und VII. 15, MG AA XII 210 und 211 f.; 

weitere Edikte des Gotenherrschers zur Erhaltung der antiken 

Monumente aber auch zur anderweitigen Verfugung von deren 

Baumaterialien sind in groBer Zahl iiberliefert: lb. I. 6,16 f.; II. 27, 

61 f.; II. 35, 66; III. 9, 84; III. 10, 84; III. 49, 104; IV. 24, 124f.; 

etc. Vgl. zu den diesbeziiglichen Bemiihungen des Herrschers auch 

W. Ensslin, Theoderich der Grofie, Miinchen 1947, 255 ff.

188 Cassiodor, Variae X. 30, MG AA XII 317 f.

189 F. Dolger, Regesten der Kaiserurkunden des ostrbmischen Reiches I: 

Regesten von 565-1025, Miinchen/Berlin 1924 (Nachdruck Hildes

heim 1976) 17 no. 156 nennt die zeitgenossischen Quellen.

190 LP I 323; vgl. auch R. Krautheimer (et alii), Corpus Basilicarum 

Christianarum Romae. The early Christian Basilicas of Rome (IV—IX 

Cent.), 5 Bde., Citta del Vaticano 1937-1977, V 174f.

191 LP I 417; Krautheimer, Corpus V 175. 

berichten192. — Mit der Griindung des Kirchenstaats um 

die Mitte des 8. Jahrhunderts anderten sich die Verhaltnisse. 

Wenn wir horen, daB Hadrian I. Karl d. Gr. (um 787) die 

Erlaubnis gab, fur den Bau der Aachener Pfalzkapelle Mo- 

saiksteine und Saulen aus dem ehemaligen Palast des Exar

chen in Ravenna — inzwischen eine der Stadte des Patrimo- 

nium Petri - zu entnehmen193, so beweist diese Konzession, 

daB nun der Papst fur die Bauten seines Hoheitsbereichs 

zustandig war.

In wie weit die rechtlichen Verhaltnisse — man konnte 

auch sagen: die Besitzfrage — fur die Statuen des papstlichen 

Palastes eine Rolle spielten, lieBe sich nur entscheiden, wenn 

deren Vorgeschichte bekannt ware. Nach allem, was wir fiber 

mittelalterliche Neuaufstellungen wissen, handelte es sich 

dabei jedoch zumeist um Werke, die schon zuvor an expo- 

nierter Stelle zu sehen gewesen waren194. Falls es sich mit 

den lateranensischen Bronzen ebenso verhielt, so hatte ihre 

Umsiedlung an den Palast zur Zeit der ost-rdmischen Herr

schaft die Zustimmung des Kaisers oder des Exarchen beno- 

tigt. Von einer entsprechenden Konzession ist nichts be

kannt, wenngleich der Liber pontificalis fiber ahnliche Zuge-

192 Die zeitgenossische Quelle ist LP I 343, wo es heiBt: „omnia quae 

erant in aere ad ornatum civitatis deposuit"; s. auch Paulus Diaco- 

nus, Historia Langobardorum V. 11 und V. 13, MG SS rer. lang. 

149 f. Der Abtransport der Erzwerke stand im Zusammenhang 

mit Konstans’ Absicht, sich im Westen eine neue Residenz zu 

errichten; hierzu G. Ostrogorsky, Geschichte des byzantinischen 

Staates (Handbuch der Altertumswissenschaft XII. 1.2), 3.Aufl., 

Miinchen 1963, 101 f. Im spateren Mittelalter wird die Spolierung 

noch in der Graphia 34, CT III 91, bei Sicardus von Cremona, 

Chronicon, PL 213, 485 und bei zahlreichen anderen Autoren 

erwahnt.

193 Vgl. den vielzitierten Brief in MG Ep. Ill 614 no. 81 und dazu 

etwa G. Bandmann, Die Vorbilder der Aachener Pfalzkapelle, in: 

Karl der Grofie (wie Anm. 183) III 424—462, bes. 424 und 439; ib. 

439 ff. auch fur einen moglichen EinfluB der Ravennater Architek- 

tur (S. Vitale) auf die Gestaltung der Aachener Palastkapelle. Fur 

weitere Beispiele zum Gebrauch von Spolien in der karolingischen 

Architektur s. zuletzt D’Onofrio, Roma e Aquisgrana (wie 

Anm. 181) 112ff.

194 Vgl. oben Anm. 182 zum Aachener Theoderich-Standbild. Aus 

Ravenna kam moglicherweise auch die Reiterstatue des sog. Regi- 

sole in Pavia; hierzu G. Bovini, Il „Regisole“: Un monumento 

equestre ravennate trasportato a Pavia nell’alto medio evo, Corsi 

di cultura sul!arte ravennate e bizantina 1963, 51-66 (identisch mit 

id., Le vicende del „Regisole“ statua equestre ravennate, Felix 

Ravenna, s. Ill, 36, 1963, 138—154). Seit dem 11. Jahrhundert ver- 

breitete sich in Italien der Brauch, Bauspolien der besiegten Geg- 

ner offentlich auszustellen; hierzu Herklotz (wie Anm. 3) 211 ff. 

und M. Greenhalgh, „Ipsa ruina docet": 1’uso dell’antico nel 

Medioevo, in: Memoria dell’antico nel!arte italiana, hrg. von S. Set- 

tis, I: Euso dei classici, Turin 1984,113-167, passim. Die wiederholt 

geauBerte Ansicht, die lateranensischen Statuen seien aufgestellt 

worden, nachdem man sie mehr oder minder zufallig „wiederent- 

deckt“ habe, entspricht der Antikenrezeption der Renaissance, 

nicht der des Mittelalters.
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standnisse mehrfach berichtet. Ob die kaiserliche 

Verwaltung dem romischen Bischof dariiber hinaus eine 

Sammlung von Werken zugebilligt hatte, die in so pronon- 

cierter Weise papstliche Staatssymbolik zum Ausdruck 

brachte, darf wohl als fragwiirdig gelten. Von hierher scheint 

die Aufstellung der Statuen nach Ende der byzantinischen 

Herrschaft und Entstehung des Patrimonium Petri viel eher 

moglich, eine zeitliche Einschrankung, fur die in der Tat 

weitere Anhaltspunkte bestehen.

Wie wir horten, ging der Portikus, in dem die Lupa ange- 

bracht war, auf Papst Zacharias (741—752) zuriick, wobei 

die Existenz einer Vorgangerkonstruktion freilich nicht mit 

Sicherheit auszuschlieBen ist195. Mit Zacharias, dem letzten 

griechischen Bischof auf dem Stuhle Petri, begann zugleich 

eine Phase der Bautatigkeit, an deren Ende etwa 100 Jahre 

spater die papstliche Residenz sich weitgehend neugestaltet 

darstellen sollte, ein Bemiihen, das wohl nicht ohne Grund in 

jene Epoche fiel, wahrend der es zu einer bis dato unbekannt 

engen Verbindung von Lateran und Papsttum kam: Seit 

der ersten Halfte des 8. Jahrhundert war die iiberwiegende 

Mehrzahl der Wiirdentrager schon vor der Wahl zum Papst, 

nicht selten sogar von Beginn ihrer geistlichen Ausbildung 

an im Palastklerus tatig gewesen196. Wie der Liber pontifica- 

lis versichert, investierte Zacharias sein gesamtes Vermogen 

in die Wiederherstellung des Patriarchiums, das er bei seinem 

Amtsantritt im Zustand argen Verfalls vorfand; schlieBlich 

hatte noch Johannes VII. (705—707) den Versuch unternom- 

men, die papstliche Residenz vom Lateran in den Bereich 

des Palatin zu verlegen197. Mehreren alteren Raumen des 

Bischofssitzes lieB Zacharias eine Freskenausstattung zu- 

kommen; als neue Baukomplexe entstanden neben der Fassa- 

denvorhalle ein Triklinium und ein groBer befestigter Wohn- 

block (turris), in dessen ObergeschoB sich ein weiterer Spei- 

sesaal befand198. Hadrian I. (772—795) fiihrte die Initiative 

195 S. o. Anm. 16.

196 Vgl. LP I zu Gregor II. 396, Stephan II. 440, Paul I. 463, Stephan

III. 468 und LPII zu Leo III. 1, Stephan IV. 49, Paschal I. 52, 

Leo IV. 106, Nikolaus I. 151, Hadrian II. 173 und Stephan V. 191.

197 LP I 385 zum Bau eines „episcopium“ oberhalb von S. Maria

Antiqua; vgl. auch G. Carettoni, Il Palatino nel medioevo, Studi 

romani 9, 1961, 508—518, bes. 512.

198 LP I 432 und dazu Rohault De Fleury (wie Anm. 7) und Lauer,

Palais de Latran (wie Anm. 7) 91 f.; zur Erneuerung der Residenz

seit dem Pontifikat des Zacharias auch I. Lavin, The House of

the Lord. Aspects of the Role of Palace Triclinia in the Architecture 

of Late Antiquity and the Early Middle Ages, ArtBull 44, 1962, 

1—27, bes. 12ff.; H. Geertman, More veterum. Il Liber Pontificalis

e gli edifici ecclesiastic! di Roma nella tarda antichita e nell’alto medioevo 

(Archeologica Traiectina 10), Groningen 1975, passim und G. 

Delfini, Contribute alia storia del Laterano, in: Roma e I’eta 

carolingia. Atti delle giornate di studio 3-8 maggio 1976, Rom 1976, 

223-227.

des Zacharias mit Nachdruck fort. Er bereicherte die Resi

denz um einen weiteren Wohnturm, den er mit Malereien 

und Marmorinkrustationen ausstattete. Den Portikus lieB 

Hadrian erneuern, und er gab neben einem Solarium noch 

„viele weitere Bauten“ in Auftrag, liber die sein Biograph 

leider keine Einzelheiten mitteilt199. Vergleichsweise gut un- 

terrichtet sind wir uber die Tatigkeit von Hadrians NachfoL 

ger Leo III. (795—816). Die beiden Festsale, die auf sein 

Pontifikat zurtickgingen, das ,triclinium mains', eine gewal- 

tige Drei-Konchen-Anlage, und die spatere Sala del Conci- 

lio, mit je fiinf Nischen an den beiden Seitenwanden, werden 

noch in den Beschreibungen des spaten Cinquecento bewun- 

dert; auch der Plan des Contini (Abb. 1 no. 50 und no. 37) 

gibt die Leoninischen Hallen wieder200. In der Form ihrer 

Grundrisse entsprachen die beiden Anlagen dem Vokabular 

der byzantinischen Imperialarchitektur, und das Vorbild des 

Kaiserpalastes in Konstantinopel stand vermutlich ebenso 

hinter der reichen Porphyrausstattung im Innern der Sale. 

Leo restaurierte auch den langen Korridor (macrona) im 

ObergeschoB des Palastes und das von Hadrian errichtete 

Solarium; den liturgischen Raumen der Residenz fiigte er 

ein Oratorium zu Ehren des hl. Michael hinzu. Gregor IV. 

(827-844) schlieBlich baute noch ein weiteres Triklinium, 

ferner ein ,habitaculum‘, das unweit der Sancta Sanctorum 

lag, und drei weitere Gemacher. Ebenso sorgte der Papst 

fur die Wiederherstellung der Speicherraume (paracellarium) 

und die Badeanstalt, die sich auf dem lateranensischen Platz 

befand201. Wenn auch Nikolaus I. (858-867) und Hadrian II. 

(867—872) noch einzelne Wbhnraume und Kapellen entstehen 

lieBen202, so darf Gregor doch als der letzte groBe Bauherr 

aus der karolingischen Epoche des Palastes gelten. Der 

Glanz, in dem sich die papstliche Residenz schon zu seiner 

Zeit manifestiert haben muB, diirfte nur noch bedingt an 

jenen Bischofssitz erinnert haben, der sich ein Jahrhundert 

zuvor an derselben Stelle erhob.

Zweifellos war es kein Zufall — und dies ist seit langem 

bekannt —, wenn die prachtvolle Neugestaltung des Patriar

chiums sich erst nach der Losung vom byzantinischen Kaiser 

vollzog, zeitlich sogar parallel zum Verfall des Palatin-Pala-

199 LP I 502ff.; dazu Rohault De Fleury 64ff. und Lauer 99ff.

200 LP II 3 f. und 11; aus der umfangreichen Literatur seien lediglich 

die neueren Studien genannt: P. Verzone, La distruzione dei 

palazzi imperiali di Roma e di Ravenna e la ricostruzione del 

Palazzo Lateranense nel IX sec. nei rapporti con quello di Costanti- 

nopoli; in: Roma e I’eta carolingia (wie Anm. 198), 39-54; H. Bel

ting, Die beiden Palastaulen Leos III. im Lateran und die Entste

hung einer papstlichen Programmkunst, Fruhmittelalterliche Studien 

12, 1978, 55-83; Krautheimer, Rome. Profile of a City (wie 

Anm. 81) 121 f.

201 LP II 76 und 81; dazu Rohault De Fleury 87 ff. und Lauer 133 ff.

202 LP II 166 und 176; Rohault De Fleury 87ff.; Lauer 133 ff.
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stes, detn Sitz des Exarchen, verlief203. Die uniiberwindli- 

chen Meinungsverschiedenheiten in Sachen Bildervereh- 

rung, Fragen der Besteuerung Italiens durch den kaiserlichen 

Fiskus und der mangelnde byzantinische Beistand gegen die 

langobardische Bedrohung fiihrten in Rom zu dem Ent- 

schluB, den Bruch mit Konstantinopel zu besiegeln204. Auf- 

grund der Abmachungen von Ponthion und Quiercy (754) 

kam es zur historischen Neuorientierung: Als Schutzmacht 

des Papsttums traten nun die Franken auf. Seit der Erhebung 

Pauls I. (757) gingen die papstlichen Wahlanzeigen an die 

Herrscher nordlich der Alpen, nicht mehr an die Monarchen 

des Ostens205: Durch Pippins Schenkung aus dem Jahre 756, 

dem eigentlichen Griindungsdatum des Patrimonium Petri, 

sah sich der rbmische Bischof in eine bislang unbekannte 

Machtstellung geriickt. Es scheint daher nur konsequent, 

wenn gerade jetzt die Neuorganisation der papstlichen Re- 

sidenz ahnlich der eines weltlichen Regenten einsetzte. 

Politisch-ideologisches Riickgrat dieser Erneuerung stellte 

die Konstantinische Schenkung dar, aller Wahrscheinlich- 

keit nach ein Machwerk aus dem Umkreis Stephans II. 

(752—757)206. Die Schenkung erklarte den Lateran zum ehe- 

maligen Palast Konstantins, den der Kaiser mitsamt aller 

anderen Insignien seiner Herrschaft an Papst Silvester iiber- 

tragen hatte, um ihn als Machthaber fiber den westlichen 

Teil des Reiches auszuzeichnen. Der papstliche Palast erhielt 

somit kaiserlichen Rang, mehr noch, er sollte alle seine profa- 

203 Die Benutzung des Palastes ist noch fur das friihe 8. Jahrhundert 

nachweisbar; vgl. A. Bartoli, L’ultimo relitto dell’archivio impe- 

riale sul Palatino, AttiPAccRend 23/24, 1947/48, 269—275 und 

Carettoni (wie Anm. 197) 512. Fur die These Verzones, daB der 

alte Kaiserpalast zur Zeit Karls d. Gr. bewuBt zerstbrt worden sei, 

gibt es keinerlei Anhaltspunkte; so P. Verzone, La demolizione 

dei palazzi imperiali di Roma e di Ravenna nel quadro delle nuove 

forze politiche del sec. VIII, in: Festschrift F. Gerke, Baden-Baden 

1962, 77-80 und id., Distruzione (wie Anm. 200) 39 f. Fur die 

Wiederherstellung der Palatinischen Residenz unter Otto III. s. 

Briihl, Kaiserpfalz (wie Anm. 107) 17ff.

204 Fur die Losung von Byzanz und die Anlehnung des Papsttums an 

die frankischen Herrscher vgl. unter and. E. Caspar, Geschichte des 

Papsttums von den Anfdngen bis %ur Hohe der Weltherrschaft, 2 Bde., 

Tubingen 1930-1933, II 620 ff.; Ullmann, Machtstellung (wie 

Anm.61) 67ff.; Partner (wie Anm.41) Iff. und D.H. Miller, 

The Roman Revolution of the Eighth Century: A Study of the 

Ideological Background of the Papal Separation from Byzantium 

and Alliance with the Franks, Mediaeval Studies 36, 1974, 79-133.

205 F. Gutmann, Die Wahlanzeigen der Pdpste bis zum Ende der avignonesi- 

schen Zeit (Marburger Studien zur alteren deutschen Geschichte 

II. 3), Marburg 1931, 14ff.

206 Zur Datierung vgl. Fuhrmann in der Einfiihrung zu seiner Text

edition (wie Anm. 29) 8ff. und id., Konstantinische Schenkung

und abendlandisches Kaisertum. Ein Beitrag zur Uberlieferungs-

geschichte des Constitutum Constantini, Deutsches Archiv fiir die

Erforschung des Mittelalters 22, 1966, 63-178; weitgehend wieder-

holt in id., Pseudoisidor. Falschungen (wie Anm. 29) II 354ff.

nen Gegenstiicke an Glanz iibertreffen: „... quod omnibus 

in toto orbe terrarum praefertur atque praecellet palatiis“207. 

Seit der zweiten Halfte des 8. Jahrhunderts berichten die 

Quellen anlaBlich der Amtseinfiihrung des Papstes von einer 

„sella pontificalis“208, vielleicht das friiheste Herrschaftszei- 

chen, uber das die papstliche Residenz verfiigte. Seit Beginn 

des 9. Jahrhunderts erscheint der Lateran nicht nur unter der 

traditionellen Bezeichnung ,patriarchium‘, sondern gleicher- 

maBen als ,palatium‘209, und wenige Jahrzehnte spiiter 

konnte jene Richterliste entstanden sein, die die Beamten des 

romischen Palastes in enge Analogic zu denen des byzantini- 

schen Kaiserhofes setzte210. Man imitierte somit gerade jene 

Macht, von der man sich uniangst befreit hatte und deren 

Rechte es zu iibernehmen gait; die Triklinien Leos III. zeug- 

ten von demselben Geist. Doch blieb auch der westliche 

Herrschaftsbereich wahrend dieser Friihphase der papstli

chen ,imitatio imperii* nicht unbeachtet. Jene drei hervorra- 

genden Priidikate, die seit dem spaten 8. Jahrhundert in den 

papstlichen Laudes auftauchen, das „a Deo coronatus“, das 

„magnus“ ebenso wie das „pacificus“ entstammten der galli- 

kanisch-frankischen Liturgie unter Pippin und Karl 

d. Gr.211.

Parallel zu den verschiedenen Anleihen aus der kaiserli

chen Selbstdarstellung verlief die sorgfaltige Tilgung des 

byzantinischen Herrschers aus dem papstlichen Bereich. Spa- 

testens seit dem Pontifikat Hadrians I. (772—795) diirfte die 

traditionelle Kommemorierung des Basileus im papstlichen 

Gottesdienst entfallen sein. Seit Hadrian, dem hinsichtlich 

der Bemiihungen um eine unabhangige Staatssymbolik zwei- 

fellos eine Schliisselstellung zukam, datierten auch die romi

schen Schreiber ihre Urkunden nicht mehr nach den Regie- 

rungsjahren der Kaiser, sondern durch die Formel „regnante

207 Constitutum Constantini 14, ed. Fuhrmann 87.

208 Erstmals in LP I 470 f. zur Erhebung des Gegenpapstes Philippus 

im Jahre 767; vgl. auch Gussone (wie Anm. 24) 147ff.

209 Jordan (wie Anm. 32) 101.

210 Der Text ist ediert bei P. E. Schramm, Studien zu frfihmittelalterli- 

chen Aufzeichnungen fiber Staat und Verfassung, Zeitschrift der 

Savigny-Stiftungfiir Rechtsgeschichte, Germ. Abt. 49, 1929, 167-232, 

203 f.; zur Datierung ib. 198 ff. und id., Kaiser Rom und Renovatio 

(wie Anm. 129) 27; fur eine etwa 100 Jahre spatere Abfassung 

(somit erst fur die zweite Halfte des 10. Jahrhunderts) hat sich 

dagegen R. Elze ausgesprochen, vgl. Das „Sacrum Palatium Late- 

ranense“ im 10. und 11. Jahrhundert, in: Studi Gregoriani per la 

storia di Gregorio VII e della riforma gregoriana, hrg. von G. B. 

Borino, 4, 1952, 27-54, bes. 29 ff.

211 J. Deer, Die Vorrechte des Kaisers in Rom (772-800), Schweizer 

Beitrdge zur allgemeinen Geschichte 15, 1957, 5—63; im folgenden 

zitiert nach dem erweiterten Neudruck in: G. Wolf, Hrg., Zum 

Kaisertum Karls des Grofien. Beitrdge und Aufsdtze (Wege der For- 

schung 38), Darmstadt 1972, 30-115, hier 84 f.; zu den galli- 

kanisch-frankischen Laudes vgl. Kantorowicz, Laudes regiae (wie 

Anm. 25) 13ff.
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Domino Deo .. ,“212. Daneben traten unter Hadrian wie noch 

unter Leo III. Datumszeilen, die auf die Regierungszeit des 

Papstes Bezug nahmen; das Vorbild der weltlichen Herrscher 

scheint iiberdeutlich. Allerdings konnte sich die so selbstbe- 

wuBte Praxis nicht zu einem dauerhaften Branch entwickeln: 

Seit dem Jahr 800 stand in den papstlichen Urkunden die 

Kaiserkronung Karls d. Gr. am Ausgang der Jahreszahlung. 

Auffalliger noch und in ihrer propagandistischen Wirkung 

weitreichender muBten die Neuerungen im Miinzwesen er- 

scheinen213. Konstantin V. (741—775) war der letzte byzanti- 

nische Kaiser, dessen Antlitz noch auf den stadtrbmischen 

Pragungen begegnete. Papst Hadrian setzte sein eigenes 

Bildnis auf die Miinzen und okkupierte somit das einst kai- 

serliche Vorrecht. Leo III. schwachte die Aussage der Pra

gungen wiederum ab, indem er statt des papstlichen Portrats 

die Darstellung des hl. Petrus abbilden lieB; nach 800 schlieB- 

lich vergegenwartigten seine Denare Namen und Titel Karls 

d. Gr. auf den Avers, Leos Monogramm und der Name 

des hl. Petrus schmiickten die Revers. Urkundenstil und 

Miinzgebungen veranschaulichen, daB der angestrebten Im- 

perialisierung nur wenig Erfolg beschieden war. Seine Ohn- 

macht gegeniiber der stadtischen Adelspartei, die mit der 

Revolte von 799 in erschreckender Weise zum Ausdruck 

kam, bewog Leo III. zur Neubegriindung des westlichen 

Imperiums. Ein Teil der wenige Jahrzehnte zuvor vom Papst 

ubernommenen Rechte fiel daher nach 800 umgehend an die 

kaiserliche Gewalt zurtick.

Gleichzeitig mit dem Versuch, eine eigene Staatssymbolik 

auszubilden, vollzog sich die Entstehung einer papstlich- 

propagandistischen Reprasentationskunst. Als friihes Bei- 

spiel darf in diesem Zusammenhang vielleicht jene Darstel

lung der sechs okumenischen Konzilien gelten, die Johannes 

I. (708-715) in St. Peter anbringen lieB214. Wenngleich das 

212 Hierzu wie auch fur das folgende A. Menzer, Die Jahresmerkmale 

in den Datierungen der Papsturkunden bis zum Ausgang des 

11. Jahrhunderts, RbmQs 40, 1932, 27-103, bes. 30 f. und 48 ff; 

P. E. Schramm, Die Anerkennung Karls des GroBen als Kaiser. 

Ein Kapitel aus der Geschichte der mittelalterlichen „Staatssymbo- 

lik“, Historische Zeitschrift 172,1951, 449—515, iiberarbeiteter Neu- 

druck in Kaiser Kbnige und Papste (wie Anm. 2) I 215—263, dort 

232 ff. und die unabdingbaren Erganzungen zu diesen beiden Ar- 

beiten von Deer, Vorrechte 34 ff. und 108 f.

213 Zum folgenden G. B. Ladner, Die Papstbildnisse auf Miinzen des 

8. und 10. Jahrhunderts, Numismatiscbe Zeitschrift, N.F. 28, 1935, 

45—50; Schramm, Anerkennung 225 ff. und bes. Deer, Vorrechte 

43 ff. und 109.

214 Die Darstellung der Petersbasilika ist dutch immerhin drei Quellen

des 8. Jahrhunderts bezeugt; vgl. LP I 391; Beda Venerabilis, De

temporum ratione 581, MG AA XIII 318 und Paulus Diaconus, 

Historia Langobardorum VI. 34, MG SS rer. lang. 176. LP I 399

berichtet auch uber die zunachst beseitigte, spater aber erneuerte 

Konzilsdarstellung in Konstantinopel. Vgl. zu den verschiedenen 

Bildern und ihrer Rolle in den theologischen Auseinandersetzun-

Bild in erster Linie auf eine theologische Kontroverse Bezug 

nahm, so fehlte ihm nicht der antibyzantinische Impetus: 

Der Kaiser Philippikos Bardanes (711—713) hatte den Mono- 

theletismus zur verbindlichen Kirchenlehre erklart und an 

seinem Palast eine Darstellung des VI. Konzils mit der zuge- 

horigen Inschrift beseitigen lassen, war es doch jene Kon- 

stantinopolitaner Kirchenversammlung des Jahres 680 ge- 

wesen, die die Lehre von dem einzigen Willen in der Person 

Christi zur Haresie erklart hatte. Die romische Darstellung, 

die das Konzil nachdriicklich in Erinnerung rief, wollte sich 

somit als eine von mehreren Reaktionen auf die ketzerischen 

Entscheidungen des Herrschers verstanden wissen.

Zacharias, mit dem die intensive Ausbauphase des Patriar- 

chiums begann, lieB mehrere Raume der Residenz neu bema- 

len. Lediglich zu einer der Dekorationen gibt der Liber 

pontificalis weitere Einzelheiten: Das Triklinium des neuer- 

richteten Turmes zeigte ein Bild des „orbis terrarum“, unter 

dem mehrere kommentierende Verse geschrieben standen215. 

Bedauerlicherweise ist die Inschrift nicht iiberliefert. DaB 

es bei der Darstellung um mehr als eine kartographische 

Ausschmiickung ging, daB hier vermutlich die „Universali- 

tat des Papsttums“216 und der romische Primat vor Augen 

gefiihrt werden sollten, ist eine Vermutung, die schon ein 

gelehrter Kirchenhistoriker des 16. Jahrhunderts aussprach. 

Die Konstantinische Schenkung, die kurz nach Zacharias’ 

Tod entstand, betonte die Vorherrschaft Roms uber die ande- 

ren vier Patriarchatssitze; sie erklarte die lateranensische Ba- 

silika zum „caput et vertex omnium ecclesiarum in universo 

orbe terrarum“ und verfiigte dariiber hinaus, daB die papstli- 

che Residenz alien Palasten des Erdkreises als deren Ober- 

haupt vorstehen sollte217. Als weitere zeitliche und inhaltli- 

che Parallele zu der Darstellung des Trikliniums lieBe sich 

ein Gebetstext fur die Weihe des Papstes zitieren, den das 

Gregorianische Sakramentar in der an Karl d. Gr. iibersand- 

ten Fassung wiedergibt. Gerade ein Vergleich mit der Formel 

fur die Konsekration der gewbhnlichen Bischofe wirft Licht

gen auch Ostrogorsky (wie Anm. 192) 127f. und Ch. Walter, 

L! iconographie des candles dans la tradition byyantine (Archive de 

1’Orient chretien 13), Paris 1970, 20f. und 24f.

215 LP I 432. Eine genauere Untersuchung, auch was die moglichen 

Vorbilder der Darstellung betrifft, steht noch aus. Uberlegungen 

zu ihrer Bedeutung haben schon die Gelehrten des 16. und 

17. Jahrhunderts angestellt; vgl. O. Panvinio, De praecipuis urbis 

Romae sanctioribusque basilicis, quas septem ecclesias vulgo vacant, liber, 

Rom 1570, 6f; Severano (wie Anm. 8) I 542f. und C. Rasponi, 

De Basilica et Patriarchio Lateranensi libri quattuor, Rom 1656, 330; 

vgl. in neuerer Zeit Gregorovius (wie Anm. 19) I. 362; H. Fich- 

tenau, Byzanz und die Pfalz zu Aachen, Mitteilungen des Institute 

filr Osterreichische Geschichtsforschung 59, 1951, 1-54, bes. 43.

216 Fichtenau, Byzanz 43; dem Sinne nach genauso schon Panvinio, 

De praecipuis 6f.

217 Constitutum Constantini 12—14, ed. Fuhrmann 82—87.
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auf das papstliche Selbstverstandnis der Zeit218. Der Passus 

fur die niedrigeren Wiirdentrager lautet: „... Et idcirco huic 

famulo tuo quem ad summi sacerdotii ministerium elegisti, 

hanc quaesumus Domine gratiam largiaris,..Dagegen das 

Gebet fur die Konsekration des Papstes: „... et idcirco huic 

famulo tuo quem apostolicae sedis praesulem et primatum 

omnium qui in orbe terrarum sunt sacerdotum, ac universalis 

ecclesiae tuae doctorem dedisti et ad summi sacerdotii mini

sterium elegisti, hanc quaesumus Domine gratiam largi- 

aris“219. Die Vorstellung vom universalen Primat des Papstes 

kommt auch hier deutlich zum Ausdruck.

1st um die Mitte des 8. Jahrhunderts fur die lateranensische 

Residenz erstmals eine Darstellung mit spezifisch papstlicher 

Aussage bezeugt, so erhalt dieser Neubeginn angesichts der 

Rolle, die dem Bischofssitz unter den byzantinischen Herr- 

schern zukam, noch besonderes Gewicht. Wie ein bekannter 

Brief Gregors d. Gr. mitteilt, war es im Lateran, wo die 

Romer den Kaiserbildern, die anlaBlich der Regierungs- 

wechsel in die Provinzen ausgesandt wurden, zu akklamieren 

pflegten und somit ihre Anerkennung des neuen Monarchen 

formlich kundtaten220. Danach trug man das Portrat des 

Basileus zum Kaiserpalast auf dem Palatin, wo der Exarch 

es in dem Oratorium des hl. Caesarius bewahren lieB221. Die 

Sitte der Bildpublikation ist in Rom noch fur das friihe 

8. Jahrhundert ausdriicklich bezeugt: Dem Haretiker Philip- 

218 Vgl. C. H. Turner, The Ordination Prayer for a Presbyter in the 

Church Order of Hippolytus,yiwrW of Theological Studies 16, 1915, 

542-547 und auch Gussone (wie Anm. 24) 154f.

219 J. Deshusses, Le sacramentaire Gregorien. Sesprincipales formes d’a- 

pres les plus anciens manuscrits, 2 Bde., (Spicilegium Friburgense 16 

und 24), Fribourg 1971-1979, I 93 und 348; ferner Gussone (wie 

Anm. 24) 155, der bereits auf die Parallele zum Constitutum Con

stantin! hinwies.

220 So zum Bilde des Phokas (602-610) und dessen Gemahlin Leontia; 

vgl. das Register Gregors d. Gr. XIII. 1, MG Ep. II 365 und dazu 

Ch. Diehl, Etudes sur I’administration by^antine dans I'exarchat de 

Ravenna (568—751), Paris 1888 (Nachdruck New York o.J.) 186; 

Kruse (wie Anm. 108) 32; ferner Deer, Vorrechte (wie Anm. 211) 

55 ff. Noch die papstfreundlichen Autoren des Investiturstreits 

erwahnen das Ereignis, allerdings mit einer bezeichnenden Verzer- 

rung, namlich so als entsprache der Empfang der Kaiserbilder 

einer Gunsterweisung durch den romischen Bischof; vgl. Mane- 

gold von Lautersbach, Ad Gebhardum Liber XXIX, MG Lib. I 

362 und den anonymen Liber Canonum contra Heinricum Quar

tern XXV, ib. 496.

221 In seiner Vita Gregors d. Gr. (IV. 20, LP 75,185) verlegt Johannes

Diaconus (9. Jh.) das Oratorium irrtiimlich in den Lateranpalast;

dem folgt auch Manegold (wie Anm. 220); zur richtigen Lokalisie-

rung zuletzt Deer, Vorrechte (wie Anm. 211) 55 ff. A. Bartoli, 

Scoperta dell’oratorio e del monastero di S. Cesario sul Palatino, 

Nuovo Bullettino di Archeologia Cristiana 13, 1907, 192—204 glaubte, 

einen der Raume der palatinischen Domus Augustana mit der 

Kapelle identifizieren zu konnen; dem folgt Carettoni (wie 

Anm. 197) 508f.; anders Ch. Hulsen, Le chiese di Roma nel medio

evo, Florenz 1927 (Nachdruck Hildesheim 1975) 232 f. und auch 

Briihl, Kaiserpfalz (wie Anm. 107) 28.

pikos Bardanes (711—713) wurde die Annahme seiner,imago' 

verweigert, ein Protest, der auf Papst Konstantin I. 

(708—715) zuriickging222. Es scheint somit moglich, daB das 

Patriarchium noch bis zum Ende der byzantinischen Herr- 

schaft den Schauplatz fur den Empfang der Kaiserbilder 

darstellte. In diesem Faile hatte sich die papstliche Pro- 

grammkunst seit der Mitte des 8. Jahrhunderts geradezu 

nahtlos an die griechischen Staatsportrats angeschlossen.

Der Gedanke der papstlich-apostolischen Universal!tat, 

wie das Triklinium des Zacharias ihn vortrug, kam auch in 

jenen Mosaiken zum Ausdruck, mit denen Leo III. seine 

Drei-Konchen-Anlage (Abb. 1 no. 50) ausstatten lieB223. Die 

mittlere Apsis der Halle — eine unter Benedikt XIV. 

(1740-1758) rekonstruierte Fassung des Bildes ist noch heute 

bei der Sancta Sanctorum zu sehen — vergegenwartigte den 

Missionsauftrag an die Jiinger Jesu: Die Gestalt Christi stand 

dort mit segnend erhobener Rechten zwischen elf seiner 

Anhanger und der Titulus wiederholte die Worte des Mat- 

thaus-Evangeliums (28.19—20): „Darum gehet hin und lehret 

alle Volker, und taufet sie im Namen des Vaters und des 

Sohnes und des heiligen Geistes; Und lehret sie halten alles, 

was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle 

Tage bis an der Welt Ende." Leos zweites Triklinium, die 

Sala del Concilio (Abb. 1 no. 37), veranschaulichte die Reali- 

sierung dieses Auftrags: Die Malereien in den seitlichen 

Nischen zeigten die Predigt der Apostel vor den einzelnen 

Missionsvolkern224. Das Thema des apostolischen Mandats, 

aus dem das Papsttum iiberhaupt erst seine Berechtigung 

ableiten konnte, scheint gerade Leo III. nachhaltig beschaf- 

tigt zu haben. So stiftete er fur den Hauptaltar von St. Peter 

ein Antependium, auf dem neben den Martyrien der beiden 

Apostelfiirsten auch zu sehen war, „wie Christus dem 

hl. Petrus die Binde- und Losegewalt verleiht", offenbar 

eine Darstellung der Schliisselubergabe nach Matth. 16.19, 

wahrend des ganzen Mittelalters die gewichtigste Bibel- 

quelle, um den papstlichen Primat zu erweisen225. Eine ver-

222 LP I 392; dem folgt Paulus Diaconus, Historia Langobardorum

VI. 34, MG SS rer. lang. 175 f. und dazu bes. Deer, Vorrechte 31 

und 57.

223 Vgl. an neueren Studien H. Belting, I mosaici dell’aula leonina 

come testimonianza della prima „renovatio“ nell’arte medievale di 

Roma, in: Roma e I’eta carolingia (wie Anm. 198), 167—182, bes. 

169ff.; id., Palastaulen (wie Anm.200) 62ff. und G.B. Ladner, 

Die Papstbildnisse des Altertums und des Mittelalters, 3 Bde., Citta 

del Vaticano 1941-1984, III 25 f.

224 Belting, Mosaici 172f. und 177f.; id., Palastaulen 67ff.

225 LP II 2: „... fecit in altare maiore beati Petri apostolorum principis 

veste chrisoclaba pretiosis gemmis ornata, habente storias tarn 

Salvatoris, beato Petro apostolo ligandi solvendique potestate tri- 

buente, quamque principum apostolorum Petri ac Pauli passione 

figurantem, mire magnitudinis in natale apostolorum splendente." 

Fur die spatere Geschichte des Themas s. J. Shearman, Raphael’s
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wandte Aussage sollten gewiB auch jene Behange vor Augen 

fiihren, die der Papst an die Kirche des hl. Cyriacus an der 

Via Ostiense schenkte. Dort sah man dem Liber pontificalis 

zufolge die „storia Salvatoris vocantem discipulos de 

nave“226. Gemeint ist die Aufforderung zur Nachfolge, wie 

Christus sie an Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes rich- 

tete, gerade in jenem Augenblick, als er die Fischer auf ihren 

Booten bei der Arbeit antraf; so zumindest steht es in drei 

der Evangelien. DaB die Berufung der Jiinger mehr als den 

rein missionarischen Auftrag beinhaltete, hatte schon ein 

anonymer Autor des spaten 5. Jahrhunderts betont227. Dieser 

folgerte aus einer langen Erbrterung des wundersamen 

Fischzugs Petri, dem Ereignis, das seiner Bestimmung zum 

Menschenfischer unmittelbar vorausgegangen war, Christus 

habe dessen Bischofssitz zur ersten Stadt der Welt erhoben, 

damit dem Kreuzesholz auch die kaiserlichen Szepter unter- 

tan sein sollten und der imperiale Purpur dem Blute Christi 

und der Martyrer, denn mehr als am Glanz ihrer Diademe 

musse den weltlichen Fiirsten an den Gebeten des Fischers 

gelegen sein. Der Text veranschaulicht, zu welch fruhem 

Zeitpunkt geistlicher Primat und Anspruch auf Fiihrung in 

weltlichen Dingen bereits Hand in Hand gehen konnten. 

DaB die Berufungsepisode am Anfang des 9. Jahrhunderts, 

kurz nach Entstehung des Constitutum Constantini, noch 

ahnlich verstanden wurde, laBt sich wohl nicht ausschlieBen.

Die Ausgestaltung des sog. Triclinium maius (Abb. 1 

no. 50) beschrankte sich nicht nur auf die Apsiskonche; mehr 

Beachtung noch fanden in der neueren Forschung jene Mo- 

saiken, die die Stirnwande der groBen Nische zierten228. 

Falls die Rekonstruktionen des 17. Jahrhunderts nicht irren, 

befand sich links der Konche eine Darstellung von Konstan

tin und Petrus229, die als Ahnherren der kaiserlichen und der

Cartoons in the Collection of Her Majesty the Queen and the Tapestries 

for the Sistine Chapel, London 1972, 75 mit Anm. 168. Zur Bedeu- 

tung von Matth. 16.19 fur die mittelalterliche Papsttheorie vgl. 

Ullmann, Machtstellung (wie Anm. 61) XXIV ff. und passim.

226 LP II 32; fur die Kirche (auch als SS. Timoteo e Ciriaco bekannt) 

vgl. M. Armellini, Le chiese di Roma dal secolo IV al XIX, neue 

Ausg. von C. Cecchelli, 2 Bde., Rom 1942, II 1172f. Die der 

Darstellung zugrundeliegenden Evangelienstellen sind Matth. 

4.18—22, Markus 1.16—20 und Lukas 5.1—11; zu deren Exegese 

auch H. Rahner, Navicula Petri. Zur Symbolgeschichte des romi- 

schen Primats, Zeitschrift fiir Katholische Theologie 69, 1947, 1—35, 

bes. lOff. Im 12. Jahrhundert klingt dasselbe Thema nochmals im 

Apsismosaik der romischen Kirche S. Maria Nuova an; vgl. U. 

Nilgen, Maria Regina - Ein politischer Kultbildtypus? RbmJbKg 

19, 1981, 1-33, bes. 30 ff.

227 Zum folgenden D. G. Morin, Notes d’ancienne litterature ecclesi- 

astique, Revue Benedictine 13, 1896, 337-347, bes. 343 ff. und Gus- 

sone (wie Anm. 24) 116.

228 Die neuere Bibliographic ist in Anm. 223 gegeben; vgl. auch 

D’Onofrio, Roma e Aquisgrana (wie Anm. 181) 24 ff.

229 Die Uberlieferung des Bildes ist nicht ganz gesichert; moglicher- 

weise war nicht Petrus, sondern der hl. Silvester dargestellt. 

papstlichen Tradition Seite an Seite vor Christus knieten. Als 

Pendant dazu erschienen rechts der Nische die Bildnisse 

Karls d. Gr. und Leos III. vor der Gestalt des hl. Petrus. Die 

Mosaiken feierten somit jenes Biindnis, das die romischen 

Bischofe mit ihrer Wendung zu den Franken eingegangen 

waren. Dariiber hinaus erinnerte das Bildprogramm an jenen 

Kaiser, der spatestens seit der Mitte des 8. Jahrhunderts als 

Begriinder der weltlichen Macht des Papsttums gait, und 

mit einem solchen ikonographischen Hinweis stand Leos 

Festsaal zweifellos nicht allein. Konstantin und Silvester, die 

Partner des gefalschten Paktes, erfreuten sich gerade in den 

Jahrzehnten vor der Kaiserkronung Karls d. Gr. einer wah- 

ren „Renaissance“, ein Sachverhalt, der fiir die Aufstellung 

des „caballus Constantini“ nicht ohne Bedeutung scheint230. 

Schon Papst Zacharias (741—752) hatte das Silvester-Orato- 

rium im Lateranpalast mit neuen Malereien ausstatten las- 

sen231. Unter Stephan II. (752-757), der auf Zacharias folgte, 

diirfte das Constitutum Constantini abgefaBt worden sein, 

und zumindest eines der Bauprojekte des Papstes konnte 

sich vor demselben ideologischen Hintergrund zu verstehen 

geben. Es war Stephan, der die Umwandlung des kaiserli

chen Mausoleums, das sich seit der Wende zum 5. Jahrhun

dert bei der Peterskirche erhob, in eine Kapelle zur Erinne- 

rung der hl. Petronilla beginnen lieB232. Paul I. (757—767) 

vollendete das Werk und uberfiihrte die Reliquien der Heili- 

gen. Die Kapelle der angeblichen Tochter des hl. Petrus 

stand von nun an den frankischen Herrschern wahrend ihrer 

Aufenthalte in der Stadt als privater Kultraum zur Verfti- 

gung, und es scheint bezeichnend, daB die Freskenausstat- 

tung des koniglichen Oratoriums gerade die „storia di Co

stantino imperatore“ vergegenwartigte233. So zumindest be-

230 Einen Zusammenhang zwischen der Entstehung der Konstantini- 

schen Falschung und der Aufstellung des lateranensischen Reiters 

hatte schon Heckscher (wie Anm. 81) 35 Anm. 25 a fiir moglich, 

gehalten. Fiir den Ruckgriff auf die Konstantinische Architektur 

in der zeitgendssischen romischen Bautatigkeit vgl. die klassische 

Darstellung von R. Krautheimer, The Carolingian Revival of 

Early Christian Architecture, ArtBull 24, 1942, 1-38, Neudruck 

mit ,Postscript' in id., Studies in Early Christian, Medieval, and 

Renaissance Art, New York/London 1969, .203—256; ferner id., 

Rome. Profile of a City (wie Anm. 81) 109 ff.

231 LPI432.

232 LP I 455 (Z. 21 ff.) und 464. Der Bau fiel den Erneuerungen der 

Peterskirche wahrend der Renaissance zum Opfer; vgl. etwa H. 

Koethe, Zum Mausoleum der westromischen Dynastie bei Alt- 

Sankt-Peter, RbmMitt 46, 1931, 9—26; J. Hubert, Le mausolee 

royal de Saint-Denis et le mausolee imperial de Saint-Pierre de 

Rome, Bulletin de la Societe Nationale des Antiquaires de France 1961, 

24-33; Kantorowicz, Constantinus Strator (wie Anm. 30) 188f. 

mit Anm. 47 fiir weitere Bibliographic.

233 Niccola della Tuccia, Cronache di Viterbo e altre citta, zum 27. Juni 

1458, ed. I. Ciampi, Cronache e statuti della citta di Viterbo (Docu

ment! di storia italiana 5), Florenz 1872, 256. LP I 464 sagte fiber
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zeugt es ein Autor des Quattrocento, der sehr wohl noch die 

Malereien des 8. Jahrhunderts gesehen haben konnte. — Dort, 

wo sich heute die Kirche S. Silvestro in Capite befindet, 

griindete Paul I. ein Kloster zu Ehren des Papstes Silvester, 

in dem er die Uberreste seines heiligen Vorgangers beisetzen 

lieB234. Unter dem Patronat des Silvester stand auch eine 

Diakonie, die Hadrian I. (772—795) bei St. Peter errichtete235. 

Nur wenig spater erneuerte der Papst die Priscilla-Kata- 

kombe an der Via Salaria, in der uniangst noch die Gebeine 

des Heiligen geruht hatten; dem Verfasser der Hadrian-Vita 

gait die Grabstatte vor den Mauern als „cymiterium sancti 

Silvestri“236. Besondere Bedeutung erhielt fur Hadrian dar- 

iiber hinaus die Legende des Heiligen, die er in seiner Ausein- 

andersetzung mit den byzantinischen Ikonoklasten ins Feld 

fuhrte237. Der apokryphen Erzahlung zufolge zeigte Silvester 

seinem kaiserlichen Gegenspieler ein Bildnis von den Apo- 

stelfursten Petrus und Paulus, und Konstantin erkannte in 

der Darstellung jene Gestalten wieder, die ihm zuvor im 

Traum erschienen waren, ein Ereignis, das fur seine Bekeh- 

rung ausschlaggebend wirkte. Der Bischof des 8. Jahrhun

derts benutzte die Episode als historischen Beweis fur das 

hohe Alter der Bilderverehrung. Hadrian war es schlieBlich 

auch, der in seinen Briefen an Karl d. Gr., wie an Konstantin 

VI. und seine Mutter Eirene, die damaligen Herrscher des 

Ostens, Konstantin d. Gr. wiederholt als das Vorbild des

Paul I.: „... eandemque ecclesiam restaurans ad honorem sanctae 

Petronillae picturis miro decore inlustravit.“

234 LP I 464; dazu G. Ferrari, Early Roman Monasteries. Notes for the 

history of the monasteries and convents at Rome from the V through X 

century (Studi di antichita cristiana 23), Citta del Vaticano 1952, 

302ff. und J.McCulloh, From Antiquity to the Middle Ages. 

Continuity and Change in Papal Relic Policy from the 6th to the 

8th century, in: Pietas: Festschrift fur B. Rotting (Jahrb. fur Antike 

und Christentum, Ergbd. 8), Munster 1980, 313-324, bes. 323.

235 LP I 506 mit Anm. 81; zu dieser Griindung auch Hiilsen (wie 

Anm. 221) 468.

236 LP I 509.

237 So in seinem Brief an Konstantin VI. und Irene; vgl. J. D. Mansi, 

Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, 31 Bde., Florenz/ 

Venedig 1757-1798 (Nachdruck Graz 1960), XII 1056-1072, bes. 

1056 f. Auch in seinen Aufzeichnungen zur Bilderfrage, die Ha

drian im Jahre 791 an Karl d. Gr. sandte (MG Ep. V 49), steht 

fur den Papst das erste allgemeine Konzil unter Konstantin und 

Silvester als Anfang der christlichen Bildkunst. Von Karl d. Gr. 

(bzw. dem Verf. der Libri Carolini) ist der papstlichen Argumenta

tion widersprochen worden; vgl. Libri Carolini II. 13, MG Cone. 

II, Suppl., 73. Fur den entsprechenden Passus der Silvester-Le- 

gende s. B. Mombritius, Sanctuarium seu vitae sanctorum, 7. Bde., 

Paris 1910, II 511 f. In ihrer endgiiltigen Form stammen die Silve- 

ster-Akten aus der zweiten Halfte des 5. Jahrhunderts, ein Teil der 

Erzahlung wurde auch im Constitutum Constantini verarbeitet; 

hierzu W. Levison, Konstantinische Schenkung und Silvester- 

Legende, in Miscellanea F. Ehrle, 5 Bde., (Studi e Testi 38—42), 

Rom 1922-1924, II 159-247.

christlichen Herrschers zitierte238. Die Darstellung des Kai

sers unter Leo III. kam bereits zur Sprache.

Zieht man die verschiedenen Faden zusammen, so laBt 

sich erkennen, daB die zweite Halfte des 8. Jahrhunderts 

als Folge der Losung von Byzanz das Bemiihen um eine 

papstliche Staatssymbolik wie auch um eine papstlich-propa- 

gandistische Reprasentationskunst mit sich brachte. Damit 

einher ging ein standiges Erinnern an die Epoche Konstan

tins und Silvesters, die dem Geschichtsbild der gefalschten 

Schenkung zufolge bereits jene politischen Verhaltnisse her- 

beiftihren wollten, die erst jetzt wenige Jahrzehnte lang zu- 

mindest in Andeutungen realisierbar erschienen. Als Aus- 

druck der Ubernahme kaiserlicher Herrschaftssymbole in die 

papstliche Tradition wurden wahrend des Mittelalters auch 

die bedeutendsten Statuen des Campus lateranensis empfun- 

den. Ihre Aufstellung diirfte daher am ehesten in die Zeit 

zwischen dem Riickzug der griechischen Verwaltung aus 

Rom und der Kaiserkronung Karls d. Gr. passen. Wie aus 

der Betrachtung der Miinzpragungen und des Urkundenstils 

hervorging, erreichte die Aneignung weltlicher Staatssym

bolik unter Hadrian I. (772-795) ihren Hohepunkt; mehr als 

die anderen Bischofe der Zeit verwies Hadrian zudem auf 

Kaiser Konstantin. Aus dem Liber pontificalis erfahren wir, 

daB der Papst den Claudischen Aquadukt restaurieren lieB, 

um das Bad vor der Residenz wie auch das lateranensische 

Baptisterium mit Wasser zu versorgen239. Derselbe Bischof 

stellte den Portikus an der Palastfassade wieder her und 

bestimmte ihn zum Ort von Armenspeisungen und Almo- 

senvergabe240. Dem Bereich des Platzes mit der anliegenden 

Vorhalle widmete der Papst in seiner Sorge um die Erneu- 

erung des Palastes somit einige Aufmerksamkeit. Horen wir 

schlieBlich, daB Hadrian die neuen Bronzeportale fur das 

Atrium der Peterskirche aus einem — vermutlich antiken — 

Gebaude der Stadt Perugia beschaffte241, die Verwendung

238 Vgl. den Brief an Karl d. Gr. vom Mai 778, MG Ep. Ill (Codex 

Carolinas) 60, 585 ff., bes. 587 und den in Anm. 237 zitierten Brief 

an Konstantin VI. und Irene, bes. 1056f. Eine solche vorbildhafte 

Rolle wurde dem Herrscher freilich nicht erst von Hadrian zuer- 

teilt; vgl. E. Ewig, Das Bild Constantins des GroBen in den ersten 

Jahrhunderten des abendlandischen Mittelalters, Historisches fahr- 

buch 75, 1955 (1956), 1-46 und A. Linder, The Myth of Constan

tine the Great in the West, Studi Medievali, s. Ill, XVI. 1, 1975, 

43-95.

239 LP I 504 f.; dazu auch Rohault De Fleury (wie Anm. 7) 65 und 

Lauer, Palais de Latran (wie Anm. 7) 101.

240 LP I 502.

241 LP I 514: „Idem vero sacratissimus praesul portas aereas maiores 

mire magnitudinis decoratas, studiose a civitate Perusine eas dedu- 

cens, in basilica beati Petri apostoli ad turrem compte erexit.“ 

Duchesne, ib. 522 Anm. 131 glaubt an Spolien von einem antiken

. Bauwerk; vgl. auch Krautheimer, Corpus (wie Anm. 190) V 175 

und 269 f. Fur Hadrians Verfiigung zur Spolierung des Exarchen- 

palastes in Ravenna s. o. Anm. 193.
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von Spolien fur seine Bautatigkeit somit ausdriicklich be- 

zeugt ist, so scheint die Frage legitim, ob es nicht Hadrians 

Initiative gewesen sein konnte, der die papstliche Residenz 

ihren Statuenschmuck verdankte. Wir stellen diese These 

jedenfalls zur Diskussion.

uie lateranensischen Bronzen gingen somit vermutlich 

auf jenen ersten Hohepunkt des papstlichen Herrschaftsan- 

spruches im spateren 8. Jahrhundert zuriick. Bezeichnender- 

weise mehren sich die Quellen, die uber die Monumente 

berichten, erst im 12. Jahrhundert, ein Sachverhalt, der nicht 

allein aus dem gesteigerten Antikeninteresse der Zeit zu 

erklaren ist. Das Jahrhundert nach dem Investiturstreit be- 

deutete zugleich die zweite groBe Machtphase des mittelal- 

terlichen Papsttums. Wenn die Auseinandersetzungen mit 

Byzanz zur Aufstellung der Werke beigetragen hatte, so 

verhalf ihnen der papstliche Konflikt mit dem westlichen 

Kaisertum und der romisch-kommunalen Bewegung zu er- 

neuter Bedeutung. Nicht erst die humanistisch-archaologi- 

schen Schriften des Quattrocento, sondern schon jene Pole- 

mik, die wahrend des 12. Jahrhunderts die Gegensatze der 

Parteien begleitete, trug dazu bei, den gemeinsamen Sinn 

der Statuen in Frage zu stellen. Bereits mit der Neubenen- 

nung des Konstantinischen Reiters, wie die Mirabilia sie 

vornahmen, wurde eines der traditionellen papstlichen Mo

numente in seinem propagandistischen Gehalt entwertet. 

Das Schicksal der Gesetzestafel verlief ahnlich; ihre Umdeu- 

tung wahrend des 13. Jahrhunderts, denn als solche muBte 

die Riickgewinnung ihrer antiken Aussage erscheinen, be- 

wirkte, daB Bonifaz VIII. das epigraphische Denkmal aus 

eigenem EntschluB entfernte. Doch hatte der Lateran um 

die Wende zum Trecento den Hohepunkt seiner historischen 

Bedeutung, wie er auf die Epoche Gregors VII. gefolgt war, 

ohnehin schon uberschritten. Wahrend des 12. Jahrhunderts 

erlebte der papstliche Palast eine Phase der Bautatigkeit, die 

sich nur mit der Neugestaltung der Residenz in karolingi- 

scher Zeit vergleichen laBt, wobei die Ausstattung der Re- 

prasentationsraume auch jetzt zu einer ungewohnlichen Bal

king von kirchenpolitisch inspirierten Bildprogrammen 

fiihrte; und nur in eben diesen Jahrzehnten diente die latera- 

nensische Basilika als Grabkirche der romischen Bischofe242. 

Nach Anbruch des Duecento weilte die Kurie bereits haufig 

auBerhalb der Stadt; zudem stellte der Papstpalast, den Inno- 

zenz III. im Vatikan errichtet hatte, fortan eine zweite Resi

denz dar, die sich zunehmender Beliebtheit erfreuen sollte243. 

Der Lateran verlor daher auch seine herausragende Bedeu

tung fur das papstliche Zeremoniell. Das Trecento stand im 

Zeichen Avignons, und nach der Riickkehr aus Frankreich 

residierten die romischen Bischofe vorwiegend bei St. Peter, 

so daB der altere Palast seine einstige Stellung nie wieder 

zuruckerhielt. Sixtus IV. lieB mit seiner bekannten Statuen- 

stiftung des Jahres 1471 verschiedene der Bronzen des late

ranensischen Platzes zum Kapitol uberfiihren. Durch die 

archaologisch korrekten Benennungen der frtihen Antiken- 

forscher hatten die Bildwerke ihren politischen Gehalt, den 

sie vormals fur das Papsttum besaBen, endgiiltig eingebiiBt. 

In der Entwicklung der Statuen hin zu Museumsobjekten 

bereiteten die Humanisten somit den Weg. Bei alien Umdeu- 

tungen erfiillten die Bronzen wahrend des Mittelalters doch 

noch immer eine Aufgabe, die ihrer antiken Funktion ent- 

sprach: Sie verkorperten Monumente einer staatlichen Re- 

prasentationskunst. Falls es zutrifft, daB schon die Neuauf- 

stellung unter Sixtus IV. maBgeblich durch den museal- 

asthetischen Aspekt bestimmt war244, so hatte die Renais

sance den Statuen ihre antike Bedeutung nicht zuriickgege- 

ben, sondern eher genommen.

242 Zu den Papstgrabern im Lateran vgl. die oben Anm. 3 gegebene 

Bibliographic; fur die kirchenpolitischen Malereien des Palastes s. 

den Uberblick bei Walter (wie Anm. 2), passim. Parallel dazu lief 

der Versuch, dem papstlichen Palast auch in urbanistischer Hin- 

sicht eine exponierte Stellung zu sichern; vgl. Krautheimer, Rome. 

Profile of a City (wie Anm. 81) 320 ff.

243 D. Redig de Campos, Ipala^Q vaticani (Roma cristiana 18), Bolo

gna 1967, 22f£; D’Onofrio, Castel S. Angelo e Borgo (wie 

Anm. 107) 174 und 218ff.; K. Steinke, Die mittelalterlichen Vdti- 

kanpaldste und ihre Kapellen. Baugeschichtliche Untersuchung anhand der 

schriftlichen Quellen (Studi e documenti per la storia del Palazzo 

Apostolico Vaticano 5), Citta del Vaticano 1984, 39 ff.

244 So bes. Heckscher (wie Anm. 81), passim.
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ABKURZUNGEN

CSHB = Corpus Scriptorum Historiae Bys^antinae, hrg. von G. B. Nie

buhr und and., Bonn 1828-97.

CT = Codice topografico della citta di Roma, hrg. von R. Valentini 

und G. Zucchetti, 4 Bde., Rom 1940-53.

FSI = Fontiper la storia d’ Italia pubblicate dall’Istituto Storico Italiano 

per il Medio Evo, Rom 1887 ff.

LC = Le Liber censuum de I’eglise romaine, hrg. von P. Fabre und 

L. Duchesne, 3 Bde., Paris 1905-52.

LP = Le Liber Pontificalis, hrg. von L. Duchesne, 3 Bde., Paris 

1886-1957.

MG = Monumenta Germaniae historica, Hannover etc. 1826ff.; mit 

den Abteilungen:

AA = Auctores Antiquissimi

Cone. = Concilia

Ep. = Epistolae

Ep.sei. = Epistolae selectae in usum scholarum 

Lib. = Libelli de Lite

SS. = Scriptores

SS rer.germ. = Scriptores rerum Germanicarum in usum 

scholarum

SS rer.lang. = Scriptores rerum Langobardicarum

RIS = Rerum Italicarum Scriptores ab anno aerae Christianae quingente- 

simo ad millesimumquingentesimum ..., hrg. von L. A. Mura- 

tori, Mailand 1723-38 und n.ed. Bologna 1900 ff.

Weitere Abkiirzungen im Sigelverzeichnis am SchluB des Bandes.

Abbildungsnachiveis: J.P. Anders, Berlin 2, 3; DAI 5, 6, 8; D. Gillerman 4; B. Maker 9, 10; The Warburg Institute 7.
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