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I.

Die Grabeskirche fur Franziskus war von Anfang an auch 

Grablege fur Personen von historischem Rang.1 Figuren- 

monumente freilich blieben vorerst schon allein deswegen 

aus, weil das italienische Grabmal mit Gisant erst um 1270 

in dem geistigen und kiinstlerischen Klima der Papstresidenz 

Viterbo ausgebildet wurde. Dort verschmolzen unter domi- 

nikanischem EinfluE franzdsische und romische Grabmal- 

traditionen.2 Die franziskanische Konkurrenz verhielt sich 

gegeniiber dieser Entwicklung zunachst zogerlich, wie sie 

uberhaupt ihre reservierte Haltung gegeniiber der Skulptur 

erst ab 1300 allmahlich lockerte.3 Assisi blieb trotz vor- 

ziiglicher Verbindungen zur papstlichen Kurie, dem fast 

alleinigen Klientel fur ein figurliches Monumentalgrab in 

Italien bis um 1300, trotz eines franziskanischen Papstes, 

trotz franziskanischer Kardinale und Kardinalprotektoren 

im Rang von Papsten und Kardinalen noch fur fast ein hal- 

bes Jahrhundert ohne ein Grabmal mit Gisant.

Mit einer typologischen Korrektur, die die seit etwa 1235 

ftir die meisten franziskanischen GroEbauten konstitutive 

Kapellenvielzahl gleichsam nachholte, erhielt Anfang des 

Trecento die Unterkirche so systematise!!, wie es Gelande- 

situation und bereits gebaute Architektur zulieEen, einen 

auch fiir Grablegen genutzten Kapellenmantel. Dab das 

Grab Johanns von Brienne (Abb. 1 und 2) - fiir diese Identi- 

fizierung4 wird unsere Interpretation weitere Indizien an- 

fiihren - nicht in einer der Kapellen Aufnahme fand, resul- 

tiert weder aus dem Vorhandensein der Kapellen noch aus 

deren Nichtvorhandensein: Der »Stiftungsspekulation«, um 

die es sich bei dem Kapellenprojekt gehandelt zu haben 

scheint, war kurzfristig alienfalls partiell Erfolg beschieden, 

blieben doch zunachst mindestens zwei Kapellen stifterlos.5 

Wenn der Stifter des Brienne-Grabes nicht die vermutlich 

vom Konvent vorfinanzierte Katharinenkapelle wahlte, 

ruhrte dies gewiE nicht von Liquiditatsproblemen des Laien- 

stifters her.6 Die Kapellen wurden nicht als private Fami- 

lienkapellen, sondern als ein exklusiver, primar mit dem

1 So die romische Adelige Jacopa dei Settesoli (f 1239) bei der Stanis- 

laustribuna und gegeniiber an der Nordwand der Kardinalbischof 

Pietro di Barro; vgl. Nessi, S. 303. Es ist gut moglich, dal? das Madon- 

nenfresko neben dem Eingang zur Magdalenenkapelle der Rest dieses 

Grabmals ist; vgl. Nessi, S. 353. Auch einige friihe Gefahrten des Fran

ziskus wurden in der Unterkirche begraben.

- Peter Cornelius Claussen, Magistri Doctissimi Romani. Die rbmischen 

Marmorkiinstler des Mittelalters (Corpus Cosmatorum I), Stuttgart 

1987, S. 196-199; ders., »Pietro di Oderisio und die Neuformulierung 

des italienischen Grabmals zwischen Opus Romanum und Opus Fran- 

cigenum*, in: Garms/Romanini, S. 172-200, dagegen Herklotz, 

S. 164 ff. Der 1256 verstorbene Kardinal Guglielmo Fieschi (vgl. Ger

hard Ladner, Die Papstbildnisse des Altertums und des Mittelalters, 

Bd. II, Rom 1970, S. 112 ff.) sollte It. Nessi, S.303, zunachst in Assisi 

begraben werden.

3 Neben den schlicht bis schmucklos gehaltenen Fassaden ist der signifi- 

kanteste Ausdruck fiir die differierende Auffassung der beiden Orden 

die jeweilige Presentation der Grabaltare fiir die Ordensgriinder. Eine 

franziskanische Skulptur scheint erst um 1300 in S. Francesco in Siena 

einzusetzen, bezeichnenderweise mit kleinen und extrem flachen Reliefs, 

die Bildformeln der zeitgendssischen Malerei adaptieren. In diesem 

Kontext scheinen mir diese Reliefs besser verankert als in einem spezi- 

fisch sienesischen Reliefstil, so Antje Kosegarten, »Beitrage zur sienesi- 

chen Reliefkunst des Trecento«, Mitteilungen des Kunsthistorischen 

Institutes in Florenz, 12 (1966), S. 207-284. Der Vorschlag von Antje 

Middeldorf Kosegarten, »Die erste Marmorstatue des Heiligen Fran- 

ziskus«, Wiener Jahrbuch fiir Kunstgeschichte, 46/47 (1993/94) 

S. 495-505, die Anfange franziskanischer Vollplastik zur selben Zeit 

und am selben Ort anzusetzen, bediirfte noch weiterer Argumente.

4 Hertlein 1966, S.l f., berief sich auf die Forschungen Gerolas. Giu

seppe Gerola, »Chi e il sovrano sepolto in San Francesco d’Assisi«, 

Dedalo 8 (1927/28), S. 67-81 (hier: S.70), hatte das Wappen als Wap- 

pen des lateinischen Kaisers von Konstantinopel geklart. Dadurch kamen 

fiir die Identifizierung nur Philipp von Courtenay und Johann von 

Brienne in Frage. Fiir Johann spricht nicht nur die Uberlieferung seit 

dem spaten 14. Jahrhundert, sondern auch seine vielfach dokumen- 

tierte enge Verbindung zu Franziskus, den er personlich kannte und bei 

dessen Kanonisation er anwesend war, und zu den Franziskanern. Er 

starb auch als Minorit. Fiir Philipp sprach lediglich die vermeintliche 

zeitliche Nahe zwischen seinem Todesjahr und der angenommenen 

Entstehung des Grabmals im spaten 13. Jahrhundert. Eine besondere 

Beziehung Philipps zu Assisi ist nicht bekannt. Aus diesen Griinden 

revidierte Giuseppe Gerola, »Giovanni e Gualtieri di Brienne«, Archi- 

vium Franciscanum Historicum, 24 (1931), S. 330-340, seine erste 

Identifizierung zugunsten Johanns von Brienne.

5 Zu den Kapellenpatronaten Nessi, S. 342 ff.

6 Die 600 Goldflorenen, die Teobaldo Pontano, franziskanischer Bischof 

von Assisi, oder der franziskanische Kardinal Gentile da Montefiore 

stifteten, waren fiir den Stifter des Brienne-Grabes keine Uberlastung. 

Selbst wenn ein prominenter Stifter die Summe nicht sofort aufbringen 

konnte, so gewahrte man, wie im Fall Pontanos, von Konventsseite 

groSziigig Kredit. Zu diesen nicht gerade genuin franziskanischen 

Praktiken: Irene Hueck, »Ein Dokument zur Magdalenenkapelle der 

Franziskuskirche von Assisi«, in: Scritti di Storia dell’Arte in onore di 

Roberto Salvini, Florenz 1984, S. 191-196 (hier: S.192).
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2. Grabmal des Johann voir Brienne, S. Francesco in Assisi, 

Seitenansicht

hohen, dem Orden angehdrigen oder eng verbundenen Kle- 

rus rechnender Begrabnisort7 konzipiert. Der von einer 

Familienkapelle divergierende juristische Status hatte den 

Vorteil, daE an eine Stiftung kein erbliches Patronatsrecht 

gebunden war. Wenn das heute nicht mehr in der Original- 

aufstellung befindliche Brienne-Grab keine Aufstellung in 

einer noch »ungestifteten« Kapelle fand, dann - so durfen 

wir vermuten - auch deshalb, weil dem mehrfach Stiftungs- 

gelder garantierenden »Patronatsrecycling« der Kapellen 

ein aufwendiges Grabmal abtraglich war.

Trotzdem waren, obwohl selbst Grabplatten in den Ka

pellen eine Ausnahme bildeten,8 Figurenmonumente nicht 

ausgeschlossen. Die in der Nikolauskapelle gefundene eben- 

so sparsame wie monumentale, auf das Arcosolgrab zuriick- 

gehende Losung versucht, die in der beengten Raumsitua- 

tion begriindete Bescheidenheit im Aufwand durch die sug

gestive Plazierung der eingetieften Totenkammer (Abb. 3) 

hinter dem Altar zu kompensieren. Keine Kapelle war hin

gegen fur ein Monument von der GroBe des Brienne-Grabs 

grof? genug.

Wann das Grabmal an seinen heutigen Ort gelangte, ist 

unbekannt, ebenso der Umfang der Veranderungen. Die 

diversenThesen zur Genese von Stil und Typus des Grabmals 

thematisierten alle italienischen Zentren, die um und nach 

1300 in Frage kommen (Pisa, Siena, Neapel, Orvieto und 

Rom). Und mehr noch als an jedem anderen Grabmal in Ita- 

lien wurde die mal als oberrheinisch, mal als burgundisch, 

mal als englisch enger umrissene, gleichwohl formanalytisch 

nicht naher ausgefiihrte, transalpine Gotik in Betracht gezo- 

gen.9 Die Datierungen schwanken denn auch zwischen 1260

' Mit einer avignonesischen Residenz der Kurie hatte der Konvent bei 

einer hinsichtlich der Kapellenpatronate wichtigen Zielgruppe an 

Attraktivitat eingebiifit. Andererseits machte das feme Papsttum, das 

sich unter Johannes XXII. fest einzurichten begann, vielleicht erst die 

Kapellen moglich. Zu den Analogien in der Begrabnissituation zu Avi

gnon vgl. Wiener, S. 271, und Annegret Hoger, Studien zur Entstehung 

der Familienkapelle und zu Familienkapellen und -altdren des Trecento 

in Florentiner Kirchen, Diss. Bonn 1976, S. 131. Seit dem spaten Tre

cento nimmt die Zahl der Begrabniswiinsche zumeist Einheimischer bei 

und seltener in S. Francesco zu - Indiz fiir die spate Aneignung durch 

die Bevolkerung von Assisi. Offensichtlich war also die Grabeskirche 

des Heiligen Franz fiir uber 100 Jahre keine Begrabnisstatte fiir die Bur

ger Assisis und sollte es in grofierem Umfang auch erst etwa 150 Jahre 

nach ihrer Griindung werden. Ein dreidimensionales Monument 

bekam keiner von ihnen; zu den Grabstattenwiinschen vgl. Cenci, pas

sim; ein Grabstatteninventar von 1509 bei Beda Kleinschmidt, Die 

Basilika San Francesco in Assisi, Bd. 3, Dokumente und Akten zur 

Geschichte der Kirche und des Klosters, Berlin 1928, S. 65 ff.

8 Die Grabstatten sind aufgelistet bei Kleinschmidt, S. 162 ff. Die mei- 

sten befanden sich im Kreuzgang.

9 Die durch Valentiner, S.3-18, erstmals postulierte Personifizierung 

des transalpinen Einflusses in dem Sienesen Ramo di Paganello mag 

verlockend erscheinen. Solange aber kein Werk mit seinem Namen 

auch nur halbwegs sicher verbunden werden kann, sollten wir ihn in 

den Archivschranken lassen.
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3. Grabmal des

Giangaetano Orsini,.

S. Francesco in Assisi

und den 1340er Jahren.10 Geklart ist weder, ob die Skelett- 

reste in einem Wandspalt hinter der Liegefigur von einer ein-

10 Die Thesen sind zusammengefal?t bei Hertlein 1966, S.4OE, und 

Scarpellini, S. 186f. Nicht beriicksichtigt ist Heinrich Decker, Gotik in 

Italien, Wien u. Miinchen 1964, S. 283, der das Grabmal um 1260 

datiert und es einem franzdsischen Bildhauer zuschreibt. In jungster 

Zeit kam Lunghi, S. 9-32. hinzu, der, einen Ansatz von Valentiner, 

S. 7, und Pico Cellini, »Appunti orvietani III. Fra’ Bevignate e le origini 

del Duomo di Orvieto«, in: Paragone, 99 (1958), S. 11-13, aufgrei- 

fend, das Grabmal fiir ein Werk eines Rubeus halt, der als GieEer der 

Bronzeschale der Fontana Maggiore in Perugia bezeugt ist. 

zigen Person oder mehreren stammen, noch, ob sich darun- 

ter auch Reste desjenigen befinden, fiir den das Monument 

errichtet wurde. Strittig ist, ob Teile des Grabmals fehlen 

oder ob nicht sogar Teile aus verschiedenen Grabmalern 

kombiniert wurden.11 Es ist mehr denn je umstritten, ob der 

Gisant und der auf einem Faldistorium Thronende dieselbe 

Person meinen und ob der Lowe zu dieser Figur gehort.

11 Die These eines Grabmalpasticcio wurde zuletzt von Nessi, S. 131 f. 

und 309 f., Scarpellini, S. 188, und Herzner, S. 46, vertreten.
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4. Grabmal des Johann von Brienne, S. Francesco in Assisi, 

Rekonstruktion von Merz

Noch nicht einmal liber das Geschlecht der beiden Figuren 

herrscht Einigkeit.12

Der bereits im spaten Cinquecento sicher nicht mehr ur- 

spriingliche Zustand erfuhr in den folgenden Jahrhunderten 

noch weitere Veranderungen. Der in einigen Partien auEerst 

schlechte Erhaltungszustand aufgrund von bereits im Cin

quecento beklagten Wasserschaden, eine Restaurierung im 

Jahre 1703 und eine vermutlich 1975 im Rahmen der 

Restaurierungskampagne der Gesamtkirche vorgenommene 

falsche Anstiickung des linken Flugels am rechten Engel for- 

derten nicht gerade das Verstandnis,13 um das sich insbe- 

sondere Hilde Merz und Edgar Hertlein bemiiht hatten.

Merz schied Konig und Lowen aus und fiillte dann 

den Baldachin (Abb. 4) mit einem Sarkophag14 und einem 

Totenkammerdach auf.15 Mit der Behauptung zweier Grab- 

maler und damit der Verlagerung gerade der Problemstellen 

auf ein anonymes Monument umging sie bei entscheidenden 

ikonographischen und formalen Details die notwendige Dis- 

kussion und lief? dabei die Frage unbeantwortet, warum das 

Material vom selben, entfernten Ort fur zwei Werke dessel- 

ben Kiinstlers nach Assisi gebracht worden sein soil. Denn 

von Hertlein war zu erfahren, daE der stuckartig stumpfe 

und leicht pordse Stein nicht am Subasio, sondern in den 

Marken gebrochen wurde - ein wichtiger, wenn in der Folge 

auch ignorierter Hinweis zur Einheitlichkeit.16 In der Tat 

gibt es, wie bereits Hertlein darlegte, keine stichhaltigen sti- 

listischen Indizien, die noch vorhandenen Stticke ausein- 

ander zu dividieren. Wie Merz rekonstruierte er einen Sar-

12 Die Geschichte der Verwechslung haben Giuseppe Abate, Per la storia 

e I’arte della Basilica di S. Francesco in Assisi, Rom 1956, S. 18 f., und 

Hertlein 1966, S. 1 f., nachgezeichnet. Nachdem seit etwa 1380 zu- 

nachst mehrfach das Grab eines lateinischen Kaisers von Konstanti- 

nopel erwahnt wurde, ist 1488 erstmals vom Grab einer Kaiserin von 

Konstantinopel die Rede. Daraus wird dann im Grabstattenverzeichnis 

von 1509 das Grab der Konigin von Zypern, deren Name Fra’ Ludo

vico kurz vor 1580 mit Eugubea angeben wird, wahrend das Grab des 

lateinischen Kaisers zwar erwahnt wird, aber schon nicht mehr lokali- 

siert werden kann. Diese Konigin wurde dann mit Isabella d’lbellin 

identifiziert, zuletzt noch Abate (s.o.), S. 25, und Nessi, S.309; eine 

Konigin Eugubea hat es auf Zypern nicht gegeben.

13 Im Ausgabenregister des Konventes heiEt es im Dezember 1703: »E piu 

dato a maestro Francesco Antonio suo compagno per et a buon conto 

del risarcimento che si fa al deposito della regina di Cipro sc.3. E piu si 

e risarcito et aggiustato il sepolcro della Regina di Cipro, che era 

diruto, guasto et minacciava rovina, et e state speso scudi dieci e baioc- 

chi vinti,« (zitiert nach Nessi, S. 282). So umfangreich, wie der Wort- 

laut vermuten laf>t, konnen die Restaurierungsarbeiten angesichts der 

geringen Bezahlung allerdings nicht gewesen sein. Die Veranderung 

von 1975, vgl. Scarpellini, S. 187 f., ist nur fiber Photographien doku- 

mentiert und wurde nicht durch eine Publikation begriindet.

14 In der Literatur herrscht hinsichtlich der Bezeichnungen (Sarkophag, 

Tumba, Cassa) keine Ubereinkunft. Zwar sind die Kasten unter den 

Liegefiguren bei italienischen Grabmalern - soweit bekannt - bisweilen 

auch leer, doch kann man davon ausgehen, dal? sie in vielen Fallen die 

sterblichen Uberreste des Verstorbenen aufnehmen sollten, somit als 

Sarkophage mitunter sogar fur Mehrfachverwendung konzipiert war

den. Es sind also keine stellvertretenden und daher prinzipiell leeren 

Tumben, wie nordlich der Alpen, wo die Verstorbenen in der Erde bzw. 

im Boden bestattet wurden. Schmidt, S. 17, spricht etwa von italieni

schen Sockeltumbengrabern. Schmidts Begriffsklarung ist zu einseitig 

auf die transalpine Typologie bezogen und tragt den italienischen 

Eigenheiten nicht genug Rechnung. Zu dieser Problematik demnachst: 

Hans Korner, Grabmonumente des Mittelalters, Darmstadt 1997.

15 Merz, S. 77 ff. und 149. Ihr folgten bei anderer Akzentsetzung Herz- 

ner, S.46, und Scarpellini, S. 188.

16 Hertlein 1966, S.42, beruft sich auf den viele Jahre fur S. Francesco 

tatigen Architekten Perotti.
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kophag innerhalb des Baldachins (Abb. 5), erganzte aber 

den Lowen unter dem Konig symmetrisch zu Tragelbwen 

fur den Sarkophag und gesellte den Thronenden als richten- 

den Christus neben die Madonna.

Der prominente Ort, eine scheinbar paradigmatische 

Gotikrezeption und nicht zuletzt das sich in den absoluten 

AusmaEen auEernde Anspruchsniveau brachten dem Werk 

ein groEeres kunsthistorisches Interesse entgegen, als ange- 

sichts der Qualitat zu erwarten gewesen ware. Eine nahere 

Uberpriifung offenbart jedoch, daE anschauliche Argu- 

mente die Ausnahme blieben. Versuche, die den Sinn dieses 

Grabmals als eine nach Form und Thema gestaltete Einheit 

begreifen, sind alienfalls in Ansatzen zu erkennen. Es ist 

daher meine Absicht, mit Befundbeobachtungen und einer 

Formanalyse, die insbesondere die Frage nach dem Verhalt- 

nis zur transalpinen Gotik stellt, erne Rekonstruktion vor- 

zuschlagen, die den funktionalen und/oder ikonographi- 

schen Aspekten des Grabmals gerecht wird. Die Verbindung 

der Rekonstruktion mit motivgeschichtlichen und ikonogra- 

phischen Exkursen wird zugleich auch ein Schlaglicht auf 

die historische Situation werfen, in der im 14. Jahrhundert 

das Grabmal fur den bereits 1237 verstorbenen Johann von 

Brienne entstehen konnte.

II.

An der heutigen Stelle ist das Grabmal seit 1509 nachgewie- 

sen. Fiir die Aufstellung wurde die Wand unter Verlust eini- 

ger der altesten Fresken um etwa 50 cm ausgenischt und 

dann notdiirftig verputzt. Um das Grabmal in der Hohe ein- 

zupassen, wurden die Kreuzblume und einige der Fialen z. T. 

gekiirzt. In diesem oberen Bereich scheint der Baldachin- 

dekor nicht vollstandig ausgefiihrt.

Ein leidlich sauber bearbeiteter, streng stereometrischer, 

rot-weiEer Fundamentsockel unterfiittert die fein geglattete, 

mehrfach profilierte, ebenfalls zweifarbige und entspre- 

chend den Baldachinstiitzen verkropfte Grabmalbasis. Die 

folgende Zone (Abb. 6) reduziert die Farbigkeit auf mono

chromes WeiE, steigert aber die Plastizitat und die skulptu- 

rale Durcharbeitung sprunghaft zu einem kraftvoll struktu- 

rierten Hell-DunkeL Baldachinstatuetten und freigestellte 

Polygonstiitzen von kraftiger Statur stemmen machtig vor- 

springende Sockel- und Deckplatten auseinander, die sich in 

der Addition mannigfaltiger Profilleisten als ganzlich unnor- 

dische zeigen, und werden ihrerseits mittels analog profilier- 

ter Verkropfung an den durch Blendarkaden und Wappen 

vielfach und fein geschichteten Kern gebunden. Die allseitige 

athletische Verspannung bildet einen anschaulich als Trager 

erfahrbaren Sockel fiir das aus dessen zackigen Kanten ent- 

lassenene Baldachingehause aus. Andererseits ist diese Zone 

als ein innerhalb des Gesamtaufbaus formal wie inhaltlich

5. Grabmal des Johann von Brienne, S. Francesco in Assisi, 

Rekonstruktion von Hertlein

uberaus komplexes, ja kompliziertes Gebilde gegeben. Als 

Blickfang von hoher Selbstandigkeit laEt es den Gedanken, 

nur die Statistenrolle einer nur statischen Sockelfunktion fiir 

einen verlorenen Sarkophag zu spielen, fragwiirdig erschei- 

nen. Wie sollte angesichts solcher Formverdichtung ein pla- 

stisch abermals gesteigerter Sarkophag beschaffen sein? 

Uber dem Sockel, der den optischen Schwerpunkt des Grab

mals sehr tief legt, streben straff orthogonal gespreizte und 

scharfgratig gespornte Baldachinstiitzen empor und laufen 

uber dem Kampfergesims ausgediinnt in Fialenbiindel aus
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6. Grabmal des Johann von Brienne, S. Francesco in Assisi, Sarkophag und Totenkammer

niedrigen Trabanten- und hochaufgeschossenen Kernfialen 

aus. An der Front verklammern sie eine genaste Wimperg- 

arkade vor einem kassettierten Tonnengewdlbe und an den 

Seiten ein maEwerkuberfangendes Rechteck mit Wappenbe- 

satz und Wimpergbekronung. Im unteren Drittel iibergreift 

der Baldachin eine stoffverhangene Totenkammer, in die tins 

zwei »Vorhang-Engel« Einblick gewahren auf den auf einem 

Paradebett liegenden Gisant. Uber der Totenkammer ist die 

Stabilitat des Aufbaus gestort, indem ohne strukturelle Ver- 

ankerung oder achsiale Einbindung auf der linken Seite fiber 

einem Lowen ein Konig auf einem Faldistorium und auf der 

rechten Seite erhoht eine Madonna auf einer mit der Riick- 

wand vermauerten, massiven Bank thronen.

Gehdren zwar Lowe und Konig nicht - oder zumindest 

nicht in dieser Form - zusammen, so besteht andererseits an 

der Tragerfunktion des Lowen kein Zweifel, da die horizon

tale Flache an seinem Riicken nicht in diesen eingetieft, son- 

dern oberhalb des Riickenkonturs ausgearbeitet wurde. 

Trotzdem kann die Last nicht der Sarkophag gewesen sein. 

Dafiir spricht nicht allein, dal? in der Sepulkralkunst ste- 

hende Lowen als Sarkophagtrager sehr seiten smd1 - bis 

auf wenige Ausnahmen wurden statisch stabilere, kauernde 

Lowen unter Sarkophagen bevorzugt, die fast immer quer 

zur Sarkophagfront stehen18 sondern mehr noch die Tra- 

geplatte, die knapp unterhalb des hochsten Punktes der 

Mahne abschlieEt. Der Kopf muE also frei vorgeragt haben. 

Dies ware nur bei einer Aufstellung quer zum Sarkophag 

moglich. Indes ist der Lowe nicht nur fur die Schmalseite der 

Totenkammer, sondern fur die gesamte Tiefe des Monumen- 

tes entschieden zu lang. Der Lowe kann daher auch nicht zu

17 So das sicher nach dem Brienne-Grab entstandene Grabmal fur die 

Familie Rusca im Castello Sforzesco in Mailand. Dort sind die Lowen 

wesentlich kleiner als der Lowe des Brienne-Grabes.

18 Das Grabmal des Guarniero degli Antelminelli in S. Francesco in Sar- 

zana. Dieses Grabmal geht beziiglich der Lowen vermutlich auf das 

Grabmal Heinrichs VII. zuriick. Wie schon Helen Ann Ronan, The 

Tuscan wall tomb: 1250-1400, Ann Arbor 1991 (zugleich Diss. Bloo

mington, Indiana University 1982), S.40, gezeigt hatte, muE die Dar- 

stellung des Kaisergrabes im Codex Balduini als Rekonstruktions- 

grundlage ernst genommen werden.

54



7. Grabmal des Johann von Brienne, S. Francesco in Assisi, 

der thronende Konig in Frontalansicht

FuEen des Gisant gestanden haben - von ikonographischen 

Uberlegungen, dab kauernde Lowen nicht zu als tot gezeig- 

ten Gisants passen, einmal abgesehen. Zudem ist der Lowe 

sehr viel schmaler als die bekannten saulen- oder sarko- 

phagtragenden Lowen und schreitet in einer recht labilen 

Schrittstellung, die vermutlich von jeher einer zusatzlichen 

Abstiitzung auf der hinteren Breitseite bedurfte. Der Lowe 

war also auf die heute sichtbare Seite hin angelegt und trug 

einen nicht allzu tiefen Gegenstand oder nur ein Stuck eines 

tieferen Gegenstandes. War dieser eine Sitzfigur, dann ware 

ein Hinterfangen der Figur mit einer Nische gut vorstellbar. 

Wenn es der Konig mit den iiberkreuzten Beinen war, dann 

gewil? nicht in der heutigen Form, da seine teilweise mit 

der Wand vermauerte und der Lowenmahne wegen aus- 

8. Grabmal des Johann von Brienne, S. Francesco in Assisi, 

der thronende Konig in Untersicht

geklinkte Sockelplatte der Trageflache nachtraglich mehr 

schlecht als recht angeglichen wurde.

Der ungunstige Gesamteindruck des Grabmals basiert zu 

einem nicht geringen Teil auf der Figur des Konigs, die uns 

die Frontalabbildungen des Grabmals falsch zu sehen ge- 

lehrt haben. Sie ist um einer nachtraglichen, minimalen 

Paarbildung mit der Madonna willen schrag zum riick- 

wandparallelen Lowen montiert. Frontale, zumal zu hoch 

aufgenommene Photographien (Abb. 7) lassen die Figur zu 

einer, dem marionettenhaft ubergeschlagenen Bein nach zu 

urteilen, kasperlhaften Karikatur mit einem gonnerhaft 

dummlichen Lacheln uber dem Doppelkinn mutieren: eher 

der Auftritt eines Hofnarren in der Verkleidung seines 

Konigs. Das Decorum sepulkraler Ernsthaftigkeit scheint in
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9. Grabmal des Johann von Brienne, S. Francesco in Assisi, 

Blick dur ch die linke Schmalseite

einer Weise verletzt, die die Eliminierung leicht zu einem Akt 

der Ehrenrettung geraten lal?t, wenn weder der Sinn solchen 

Thronens noch dessen besondere Realisierung in seinen 

inhaltlichen und formalen Aspekten verstanden wird. Ohne 

die Figur schonreden zu wollen, sind bei frontaler Untersicht 

(Abb. 8) markante Verbesserungen nicht zu tibersehen. Start 

des schmalbrlistigen Oberkorpers setzt sich der winkelig 

verspannte Figurenaufbau bis in die nun breiten und kraf- 

tigen Schultern hinein fort. Die vordem liberlangten Par- 

tien wie Oberkorper und Hals werden in der Untersicht 

gestaucht und kraftigen so die Statur. Das Herabblicken mil- 

dert sich zu einem ruhig aufmerksamen Hinschauen. Allein 

unterhalb des linken Oberschenkels bleibt der Figurenauf

bau unbefriedigend. Hier mtissen wir mit nachtraglichen 

Abarbeitungen rechnen, verlaufen doch die beiden Faldisto- 

riumseiten nicht parallel zueinander: Die vom Betrachter 

aus linke Seite der X-formigen Beine steht orthogonal, also 

richtig zum Korper des Kbnigs, wahrend die andere, bei 

einem Faldistorium normalerweise notwendig parallele 

Seite eklatant nach vorne konvergiert. So erst passen die 

Beine auf den ausgeklinkten Figurensockel. Ein Blick durch 

die linke Grabmalseite (Abb. 9) verdeutlicht, wie sehr die 

rechte Korperseite entgegen der ursprunglichen Absicht von 

der Wand weggedreht und grob mit der Wand vergipst 

wurde.

Der von Hertlein als Christus gedeutete Konig und die 

Madonna durfen nicht als Pendants rekonstruiert werden. 

Aufeinander bezogen sind sie weder der GrbEe noch der 

Haltung und Gestik nach. Madonna und richtender Chri

stus schlieEen sich ikonographisch gegenseitig aus. Zudem 

ist der Thronende sicher kein Christus. Dieser ist im Mittel- 

alter weder mit ubereinandergeschlagenen Beinen noch in 

zeitgendssischen weltlichen Kleidern dargestellt; anderer- 

seits tragt er stets einen Bart und hat einen Mittelscheitel. Der 

thronende Konig mul? als die nochmalige Darstellung des

sen, fur den das Grabmal errichtet wurde, gedeutet werden.

Zunachst ware festzuhalten, dal? es sich sowohl bei dem 

Thronenden als auch beim Gisant um mannliche Figuren 

handelt. Eine blol?e Anmutung, die gewisse weibliche Ziige 

einmal beim Thronenden und ein anderes Mai beim Gisant 

erkennen mochte, vermag das Problem der Erscheinungsdif- 

ferenzen nicht zu Ibsen. Herrscherinnen wurden im Mittel- 

alter grundsatzlich nicht mit ubereinandergeschlagenen Bei

nen dargestellt. Das Geschlecht beider Figuren lal?t sich 

allein aus der Frisur ablesen, die den fur die Hochgotik weit 

liber 100 Jahre gebrauchlichen, hbfisch eleganten Manner- 

schnitt des halblangen Haars zeigt, das unterhalb der Ohren 

rundum in einer nach aufien gerollten Locke gelegt und liber 

der Stirn als kurzer Pony geschnitten ist.19 Im Unterschied 

zum Norden war in Italien das Haar lediglich enger am Kopf 

angelegt und auch etwas kurzer. Die Gesichter sind sich kei- 

neswegs unahnlich, wie bisweilen behauptet wurde. Dieses 

Argument hatte ohnehin nur bei Portratahnlichkeit starke- 

res Gewicht. Dies ist, wie bei den allermeisten Due- und Tre- 

centograbern, nicht der Fall. Der Bildhauer verwendete viel- 

mehr einen einheitlichen Kopftypus, dem er auch bei den 

Engeln folgte. Modal konnten, wenn man den feinen Unter- 

schieden Rechnung tragen mochte, die etwas strafferen und 

jtingeren Gesichtszlige des Thronenden als Vitalitat, die 

weicheren und schlafferen des Gisant als Merkmale eines 

Verstorbenen interpretiert werden. Einzig die Kronen sind 

starker unterschieden. Am Grab Roberts des Weisen in 

S. Chiara in Neapel, das Anfang 1343 von Giovanni und

19 Eine Konigin tragt entweder unter der Krone einen Schleier, unter dem 

das lange Haar fallt oder unter dem das Haar und die Stirn unter einer 

eng anliegenden und das Gesicht rahmenden guimpe voll verdeckt sind. 

Das Haar kann auch durch das Gebande verdeckt sein. Der Rock und 

der meist durch eine Tassel gehaltene Mantel waren keine geschlechts- 

spezifischen Kleidungsstiicke.
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10. Schnitt dur ch den Ostquerarm der Unterkirche von S. Francesco in Assisi

Pacio da Firenze vermutlich nach einem Entwurf des 1337 

verstorbenen Tino di Camaino begonnen wurde, fiihlte sich 

trotz diffenerender Kronen -und Gewander niemand ver- 

sucht, drei verschiedene Personen anzunehmen.

III.

Nicht nur Hertlein hatte vermutet, daE fur die ursprtinglich 

geplante Aufstellung des Grabes allein die zu rekonstru- 

ierende Wand in Frage kommt, die das Joch vor dem Lang

hans der Unterkirche nach Norden abgeschlossen haben soil. 

Gegen diese Annahme sprechen entschieden die bezuglose 

Orientierung des Gisant auf die Ostwand start auf Franzis- 

kus’ Grabaltar und der archaologische Befund, demzufolge 

alles darauf hindeutet, daE hier nach Norden zu nie eine 

Wand gestanden hat.20 Selbst wenn wir sie nachweisen 

konnten, ware sie spatestens mit der Errichtung der Katha- 

rinenkapelle vor 1320 niedergelegt worden. Ansonsten ware 

nur noch das Eingangsjoch fur eine Aufstellung hoch genug 

gewesen. Hier bote zwar neben dem Grabmal fur ein Mit- 

glied der Florentiner Familie Cerchi (um 1315/20) die Wand 

Platz, doch geht aus einem im Jahre 1490 verfaEten Testa

ment eines Franciscus ser Antonii hervor, daE dieser in die- 

sem Bereich eine Kapelle errichten lassen wollte.21 Die 

Wand war demnach unverbaut und blieb es auch. Die gegen- 

iiberliegende Wand ist im oberen Bereich freskiert, doch sind 

oberhalb des FuEbodens keinerlei Spuren einer moglichen 

Aufstellung zu erkennen. Warum auch hatte man gerade 

hier das Grabmal abbrechen sollen, wo es am wenigsten

20 Wolfgang Schenkluhn, San Francesco in Assisi: Ecclesia Specialis, 

Darmstadt 1991, S. 82 ff.

21 Cenci, S. 848.

storte? Die angrenzende Sebastianskapelle ist zwar erst seit 

dem spaten Quattrocento nachgewiesen, doch bestand zu- 

vor ein Durchgang, wie die vermauerte Tiire in der Mar- 

tinskapelle dahinter verrat. Rechts neben der Sebastians

kapelle existiert noch heute ein Madonnenfresko des friihen 

15. Jahrhunderts. Es bleibt also nur noch derjenige Ort, an 

dem das Grabmal heute steht. Allerdings wurde es - zu wel- 

cher Zeit auch immer - weiter nach hinten versetzt als ur- 

spriinglich geplant. Dadurch riickten die Fialen naher an die 

Gewdlbekappen und muEten gekappt werden. Abgesehen 

von den etwa 30 cm, die an der Kreuzblume und an man- 

chen Fialen fehlen, paEt das Grabmal nachgerade optimal in 

der Hohe, zumal wenn man von einer nachtraglichen Auf- 

mauerung des etwa 45 cm hohen Fundamentblocks ausgeht, 

der ahnlich an Grabmonumenten des Trecento nicht nach- 

weisbar ist. Zieht man dessen Hohe ab (Abb. 10), dann 

hatte nicht nur das Grabmal nicht in den Spitzen gekappt 

werden miissen, sondern die linke Fiale ware auch nicht von 

der Diagonalrippe iiberschnitten. Zudem fallt auf, daE sich 

so das Grabmal an der umgebenden Architektur miEt; denn 

die Baldachinstutzen und die Diagonalrippe ebenso wie die 

Kampferzone und die ostliche Zwischenrippe setzten auf der 

gleichen Hohe an. DaE dies kein Zufall ist, lehrt das benach- 

barte Cerchi-Grab. Ferner wurde die Wimpergsteigung in 

der Neigung ungefahr der Diagonalrippe in diesem Bereich 

entsprechen. SchlieElich ist die Tiefe des Grabmals so ge- 

wahlt, daE die linke Fialspitze minimal hinter der Diagonal

rippe geendet hatte. Die Proportionen entspringen demnach 

dem Wunsch nach MaEadaption der umgebenden Architek

tur und alienfalls partiell dem Verlangen nach absoluter 

Steilheit, die somit nicht als Manifestation einer inneren 

Notwendigkeit eines abstrakten, genuin gotischen Formwil- 

lens gelten darf.
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11. Grabmal des Johann von Brienne, S. Francesco in Assisi, 

linke Schmalseite der Totenkammer

Um das Grabmal war vormals ein vorstehendes Gitter 

gezogen.22 Wir konnen nur vermuten, daE das stdrend in 

das Joch hineinragende Grabmal zuriickgesetzt wurde, 

nachdem es - wie nicht zuletzt auch die Wand dahinter - 

aufgrund von Wasserschaden repariert worden war. Der Ort 

ist in jedem Fall gut gewahlt, weil er wie bei den beiden 

Orsini-Grabern in den an das Querhaus anschlieEenden 

Kapellen gleichsam den Blickkontakt mit dem Gegeniiber 

des Franziskusgrabaltars garantierte.

DaE dieser Ort nicht nur als einziger in Frage kommt, 

sondern nachhaltig auf den Grabmalentwurf emgewirkt 

hat, belegen die urspriingliche Form und Stellung der Toten

kammer. Bereits Hertlein hatte gezeigt, daE die Totenkam

mer im Verhaltnis zu den Baldachinstiitzen urspriinglich 

weiter hinten gelegen haben muE, so daE die Engel, deren 

Fliigel aus einem Stuck mit dem Vorhang gearbeitet wurden, 

ebenfalls weiter hinten standen. Nicht die Flugel uberschnit-

22 Fra’Ludovico, S. 31.

12. Grabmal des Johann von Brienne, S. Francesco in Assisi, 

Dach der Totenkammer an der Mitte der Frontseite

ten die Baldachinstiitzen, sondern umgekehrt. Auch lag der 

Gisant urspriinglich um die Hohe des nachtraglich einge- 

fiigten roten Sockels tiefer,23 mit der Konsequenz, daE der 

linke Engel dem Gisant in das Gesicht statt daran vorbei 

schaute. Das Blickgefiige der Figuren bewirkt so eine erste 

entschiedene Klarung des Beziehungsgefiiges, das sich mit 

weiteren archaologischen JBeobachtungen prazisieren laEt.

Die Dach- und Seitenplatten der Totenkammer sind seit- 

lich grob abgesagt, so daE der Vorhang nicht mehr von der 

Vorderseite um die Kante gefiihrt wird bzw. seitlich von 

oben keinen Halt findet (Abb. 11). Die Kiirzung zog beid- 

seitig ein Durchbrechen der seitlichen Vorhangplatten fiir 

die Bahrtuchenden nach sich. Das Totenbett war demnach 

urspriinglich vollstandig innerhalb der Totenkammer unter- 

gebracht bei maximaler Ausnutzung der lichten Breite der 

hinteren Baldachinstiitzen. Aus den seitlichen Vorhangfal- 

ten, deren voile Breite mitsamt der in den Mauerverband 

einbindenden Teile erhalten ist, laEt sich errechnen, daE die 

Totenkammer gegeniiber der westlichen Kante der lichten 

Seitenoffnung um etwa 16 cm zuriickstand. Die Kopfe der 

Engel waren also durch die Seitenoffnung hindurch zu 

sehen. Das Verhaltnis zwischen Totenkammer und Balda

chin war somit zunachst nicht, wie von Arnolfo di Cambios 

bis hin zu Tino di Camainos Grabmalerfindungen iiblich, 

durch das Prinzip additiv iibersichtlicher Rahmenkonzen- 

trik und wechselseitiger Hohenabstimmung, sondern durch 

die iiberschneidende Verschachtelung eines kulissenhaften 

Geschiebes bestimmt. Eine solche Plazierung der Totenkam

mer schlieEt einen Sarkophag innerhalb des Baldachins aus, 

denn jener hatte die an den FiiEen gegeniiber der Totenkam

mer um 27 cm vorspringenden Engel tragen miissen. Er 

wurde sich so bereits mit den vorderen Baldachinstiitzen 

verschnitten haben. Der Sarkophag hatte demnach nicht

23 Hertlein 1966, S. 8 f.
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13. Grabmal des Johann von Brienne, S. Francesco in Assisi, 

Detail des linken Tor hangs

breiter sein durfen als die heutige, nachtraglich verkiirzte 

Totenkammer, doch hatte dann die urspriingliche Toten

kammer fiber die Seiten des Sarkophags weit hinausgeragt.

Nur noch die Vorderseite zeigt, dab die ubliche Vorhang- 

stange mit Ringen, an denen der Vorhang an einzelnen 

Punkten aufgehangt ist, fehlt. Start dessen ist er fiber ein 

inneres Lattengerust gelegt und wird somit nicht zurfick- 

gezogen, sondern zuruckgeschlagen. Der Struktur nach muE 

die Totenkammer wohl als ein mittelalterliches castrum 

doloris, ein Requisit des Begrabniszeremoniells, angespro-

24 Das castrum doloris ist It. Herklotz 1990, S. 244, schriftlich in Italien 

erstmals Ende des 14. Jahrhunderts im Ordo Romanns XV erwahnt als 

ein »prunkvolles Totenbett mit verhangenem Aufbau«. DaE die haufig 

darauf gesetzten Kerzen direkt zum Aufbau gehdren miissen, geht dar- 

aus nicht hervor. Bei etlichen gotischen Grabmalern befinden sich Figu- 

ren innerhalb des Stoffgehauses, die liturgische Handlungen an dem 

Aufgebahrten vollziehen. Wie Herklotz gezeigt hat, muEten aus diesem 

Grund die tatsachlichen castra doloris groE genug errichtet werden. Bei 

dem in der jiingeren Literatur oft als Thalamus bezeichneten Stoff- 

gehause ware somit analog der Kathedrasetzung des Antonio Orsi bei

14. Rekonstruktion der Totenkammer des Grabmals des Johann von 

Brienne

chen werden.24 In der Mitte der oberen Geriistlatte stehen 

die Vorhangsaume auseinander. Betrachten wir diese Stelle 

naher (Abb. 12), so finden wir nicht das nackte, sondern ein 

in mehr oder weniger senkrechte Falten gelegtes, stoffiiber- 

zogenes Gerfist. Der Stoffrest ist das Resultat einer 

nachtraglichen Abarbeitung der urspriinglich zusammen- 

laufenden Vorhangsaume. Besonders am linken Vorhang 

wurden die zum Saum auslaufenden bzw. sich dicht bun- 

delnden Falten weggeschnitten. Hinter dem Engel wurde ein 

breites Stuck herausgesagt, da der Vorhang den Kopf des 

hoher gelegten Konigs teilweise iiberschmtten hatte 

(Abb. 13). Nur an der Hand sehen wir wieder den origina- 

len Zustand. An dieser Stelle, an der der Saum merkwfir- 

digerweise plotzlich einen Zipfel ausbildet, wird deutlich, 

wie unmotiviert heute das Greifen geworden ist.

Am Saum des rechten Vorhangs scheint nichts oder nur 

wenig zu fehlen. Die beiden Vorhangsaume, die sich bei 

einer fehlenden Vorhangstange konsequenterweise beriihrt 

haben miissen, fielen in unterschiedlichen Bogen und gaben 

so den Blick in das castrum doloris ungleichmaEig frei 

(Abb. 14). Fur die weitere Interpretation nicht unwichtig ist, 

dab die weniger interessante FuEseite des Konigs weiter 

geoffnet ist. Ein asymmetrisches Fallen ermoglichten zum 

einen das auEergewohnlich hohe castrum doloris, das hoher 

ist, als der Gisant lang ist - eine im Trecento einmalige 

Anlage -, und zum anderen die Engel, die dem Gisant wie 

bei keinem zweiten Grabmal proportional angeglichen sind. 

Darin besteht ebenso wie in der vollplastischen Ausfiihrung 

der Engel - der Engelstypus ist ein italienischer, kein nordi-

seinem Grabmal im Florentiner Dom ein Aspekt der Begrabniszeremo- 

nie als Bild perpetuiert und monumentalisiert worden. Zur Kathedra

setzung: Herzner, S. 49 f., Korner, S. 41-60. Leider fehlen uns im 

Gegensatz zur chapelle ardente, wie in Frankreich das castrum doloris 

wegen seiner daran angebrachten Kerzen auch genannt wurde, ver- 

gleichbare Darstellungen in Italien. Es muE freilich Aufbauten (cibur- 

rium), die mehrere hundert Kerzen gehalten haben, gegeben haben; vgl. 

Robert Davidsohn, Forschungen zur dlteren Geschichte von Florenz, 

Bd.3, Berlin 1927, S. 219 f.
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15. Tino di Camaino, Grabmal des Karl von Kalabrien, 

S. Chiara in Neapel

scher - statt des tiblichen Reliefs und den weitausgespann- 

ten, architekturiiberschnittenen Fliigeln ein enger Bezug 

zum Orsini-Grab (Abb. 3).25 Im Zusammenspiel mit der

25 Diese Vergrofierung laEt sich erstmals beim Grab des Riccardo Petroni 

(1315-1317) im Dom von Siena feststellen und wird dann in Assisi 

selbst noch gesteigert am Orsini-Grab, das unter alien Trecentograb- 

malern beziiglich der Ausgeglichenheit am nachsten kommt, vgl. Wie

ner, S. 234. Fast alle vorhangziehenden Figuren - ob Diakone oder 

Engel - sind in Relief und in zumindest teilweiser Einheit mit dem Vor- 

hang ausgefiihrt. Vor dem Orsini-Grab ging in dieser Hinsicht das fur 

das Orsini-Grab vorbildliche Grab Benedikts XI. in S. Domenico in 

Perugia am weitesten.

ungefahren LebensgroEe der Engel eignete dem Ensemble 

von Gisant, castrum doloris und den Engeln mit ihren vom 

architektonischen Rahmen uberschnittenen Fliigeln eine 

raumliche Prasenz, die in einer fur das Trecento auEer- 

gewohnlichen Weise zwischen Figuren- und Betrachter- 

raum vermittelt. Die »illusionistische« Tendenz hat fur das 

castrum doloris erne konsequente Form gefunden. Im Tre

cento folgt iiblicherweise fiber dem Vorhang ein architek- 

tonisches Gesims, das den Eindruck einer nachgebauten 

Totenkammer relativiert. Dieses Gesims gehorcht der 

Gestaltungslogik des Grabmals, in dessen Realitatsebene 

das Exequienrequisit der Totenkammer integriert wird, 

wahrend sich am Brienne-Grab der Stoff uber das Geriist 

legt. Mehr als bei jedem anderen Grab wird ein reales, geriist- 

iiberspannendes Zelt suggeriert, das ohne gestalterische 

Gemeinsamkeiten mit der Rahmenarchitektur in dieser 

steht. Das castrum doloris erscheint so authentischer, aber 

auch disparater im Gesamtgefiige.

Fur das Verhaltnis zwischen Gisant und Betrachter wur- 

den weitere Tendenzen italienischer Grabmonumente aufge- 

griffen und weiterentwickelt. Es ist nicht allzu iiberra- 

schend, wenn auch nicht die Regel, daE die beiden Engel in 

ihrem Tun unterschieden sind. AuEergewohnlich aber ist die 

enorme Divergenz ihres Tuns. Der linke, fast galant 

gebeugte und nach innen gedrehte Engel blickte der Liege- 

figur direkt ins Gesicht. Der rechte, betont aufrechte und 

nach auEen gedrehte Engel schaut trauernd aus dem Grab

mal heraus. Zweifellos sucht sein Blick den Betrachter, 

wahrend der ausgestreckte rechte Arm, der den Vorhang 

noch weiter aufspannt, dem Betrachter die Richtung zum 

Gisant weist.

Zu Tino di Camainos wichtigen Leistungen in der Sepul- 

kralplastik zahlt das Ansprechen des Betrachters fiber das 

Motiv des Vorhangs hinaus, der als Gegenstand eines zere- 

moniellen Ver- und Enthiillens naturgemaE die Neugierde 

des Betrachters weckt, durch Blick und Gestus der Engel 

sukzessive differenziert zu haben. Blickten diese zunachst 

jeweils symmetrisch geradeaus (Grab des Riccardo Petroni 

im Dom von Siena, um 1317), oder parallel zum Gisant, auf 

den sie ohne Blickkontakt mit den Armen verweisen (Grab 

des Gastone della Torre in S. Croce in Florenz, 1318), so 

mischen sich im neapolitanischen (Euvre Tinos die beiden 

Varianten. Am Grabmal der Maria von Ungarn in S. Maria 

Donnaregina (1325/26) schaut der eine Engel nach vorne 

und der andere diesen an, wahrend Haltung und Gestus des 

Vorhangoffnens noch weitgehend symmetrisch bleiben. Erst 

am 1332/33 entstandenen Grabmal Karls von Kalabrien in 

S. Chiara (Abb. 15) steigern sich schlieElich in einer Figur 

die Richtungsdivergenzen und Asymmetrien von Habitus, 

Betrachterfixierung und Weisungsgestus wechselseitig 

gleichsam als Ansprache an die Empathie des herangebete- 

nen Betrachters.26
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Die gesteigerte gestische und mimische Presentation, die 

demonstrative Aufforderung an den Betrachter - Jahrzehnte 

vor Albertis Theorie der storia26 27 - schauend naherzutreten, 

und damit die inhaltliche Verlagerung der Engel weg vom 

Gisant und hin zu einem mehr und mehr betonten Betrach- 

terbezug, waren der alteren Grabplastik in Italien unbe- 

kannt. Zuvor agierten die Ver- oder Enthlillenden betrach- 

terunabhangiger, da sie primar innerhalb der bildinternen 

Realitatsebene einer Totenliturgie handelten. Man denke an 

die in der Nachfolge des Grabmals fur Bonifaz VIIL stehen- 

den Grabengel des Giovanni di Cosma, die in der Frontal- 

ansicht kaum wahrzunehmen sind; eher ver- als enthiillend 

beziehen sie sich nur auf den Toten; oder an das Orsini- 

Grab, wo das Inzensieren des rechten Engels das Halten des 

Vorhangs verhindert. Tinos extrovertierte, betrachterempa- 

thische Zuspitzung des Themas, die als Aufforderung zum 

Gebet fur 4en Verstorbenen gemeint ist, zog freilich einen 

Verlust an Subtilitat der leiseren und praziseren Zwi- 

schentone, wie sie bei Arnolfos Grabmal fiir den 1282 ver

storbenen Guillaume de Braye in S. Domenico in Orvieto 

vorherrschten, nach sich.

Der linke Engel des Brienne-Grabs scheint den Betrachter 

zu ignorieren. Er zieht sich den Vorhang um den Bauch und 

die Beine und hebt ihn gespreizt mit dem rechten Arm an, 

wahrend der linke den Saum beizieht, um den Blick auf den 

Toten freizulegen. In dieser Figurenerfindung offenbart sich 

eine umbrische Motivsynthese: Das Zuriickziehen ist dem 

Orsini-Grab in Assisi, dieses wiederum dem Grabmal des 

1304 verstorbenen Benedikt XI. in S. Domenico in Perugia, 

und der um den Korper gezogene Vorhang dem von Arnolfo 

di Cambio geschaffenen Grabmal fiir Guillaume de Braye 

(Abb. 16) entlehnt. Den dortigen linken Engel setzt der ent- 

sprechende in Assisi iiberspitzt um. Er stdEt fast mit der 

Nase auf den zu Betrauernden.

Mit der Ubertreibung schlagt das letzte, fast verstohlene 

Hinschauen vor dem Zuziehen des Vorhangs (so bei dem de 

Braye-Grab) in ein hofisch manieriertes Zurlickschlagen des 

Vorhanges und ein neugieriges und Neugierde anstachelndes 

Hinschauen um. Damit setzt der linke Engel der Betrachter- 

fiihrung den Endpunkt. Eingesetzt hatte sie mit dem rechten 

Engel, der nicht orthogonal aus dem Grabmal heraus, son- 

dern liber die linke Schulter hinweg nach rechts schaut. Die 

Blickrichtung bereitet der Habitus vor, indem in einer fiir die

26 Die beiden im Liebieghaus befindlichen Vorhangengel sind ahnlich wie 

am Grabmal Karls von Kalabrien gebildet. Es handelt sich hier wohl 

um Werke aus Tinos Werkstatt nach seinen Entwiirfen aus der Zeit 

nach 1333. Die Datierung um 1317/18 von Gert Kreytenberg, Die 

Werke von Tino di Camaino, Frankfurt 1987, S. 12, scheint uns hin- 

sichtlich Stil und Typus zu frith angesetzt.

27 In »Della pittura« fordert Alberti fiir ein Bild Figuren, die »te inviti ad 

piangnere con loro insieme o a ridere« (Leon Battista Alberti, Opere 

volgari, 3. Bd, hg. von Cecil Grayson, Bari 1973, S. 72).

16. Arnolfo di Cambio, Grabmal des Guillaume de Braye, 

S. Domenico in Orvieto

gesamte europaische Skulptur des 14. Jahrhunderts einzig- 

artigen, raumgreifenden Torsion sich der Engel trotz der 

zum Grabmal gewandten Beine zuriickwendet, wahrend der 

Vorhangsaum liber den ausgestreckten rechten Arm in einer 

dem Blick entgegengesetzten Drehbewegung hinter der Figur 

herumgezogen wird und wieder auf das Zentrum weist. Der 

inhaltlich so wichtige Richtungskontrast findet hier in der 

komplizierten, chiastischen Figurenerfindung ein liberzeu- 

gendes Pendant. Da die Engel tiefer im Baldachingehause 

gestanden haben, muE der rechte, durch seine Trauermimik 

zum Mittrauern animierende Engel im urspriinglichen Kon- 

zept durch das seitliche Interkolumnium geschaut haben. 

Auf das Gesicht des trauernden Engels - darin geht das Bri- 

enne-Grab weiter als das Grab Karls von Kalabrien - wies 

der ursprlinglich in das seitliche Interkolumnium hinein- 

ragende, linke Flugel. Bei unserem Vorschlag fiir den geplan-
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ten Aufstellungsort des Grabmals wiirde dieser gegenlaufig 

tordierende Engel gleichsam als Scharnierfigur fiir die spezi- 

fische raumliche Situation der Unterkirche dem so charakte- 

ristischen Richtungswechsel Rechnung tragen.

Verstandlich wiirde nun auch die auEergewohnliche 

Asymmetric der beiden Vorhange. Der auf der rechten Seite 

hoher gehaltene Vorhang prasentiert, unterstiitzt durch den 

ausgestreckten rechten Arm und den umgeklappten Flugel, 

dem von dieser Seite Eintretenden den Gisant. Den Rich- 

tungszug milderten indes mittelachsiale Zentrierungen: der 

mittig zuriickgeschlagene Vorhang - ein liber das Petroni- 

Grab Tinos eventuell auf Giovanni Pisanos Grab der Mar- 

garethe von Luxemburg zuriickgehendes Motiv die Para- 

debettdraperie und die iiberkreuzten Hande.

Am Totenbett ist eine Uberarbeitung in Teilen evident, 

wurde doch der obere Bereich des Bahrtuches - in den zeit- 

gendssischen Quellen: pannus pro coperte lecti mortuorum 

oder nur pannus - in Form einer barocken Matratze mit 

Uberzug umgestaltet, unter der das originale Bahrtuch 

beziehungslos herabhangt, wahrend der Gisant abermals 

mit Gips unterfiittert wurde. Die »Restaurierung« von 1703 

konnte gut fiir diese Veranderungen verantwortlich gewesen 

sein. Em in zwei leicht durchhangenden Faltensequenzen 

drapiertes Bahrtuch geht motivisch auf das Grab fiir Bonifaz 

VIII. zuriick und wurde von Giovanni di Cosma mehrfach 

kopiert. Der Variante des Brienne-Grabs kommt jedoch das 

typologisch vom Grab Bonifaz’ VIII. abhangige Orsini-Grab 

in Assisi ungleich naher, um so mehr, als beide Grabmaler in 

Assisi die Kissen fiber und unter dem Bahrtuch anordnen. 

Die Prioritat ist gewif? dem um 1315 entstandenen Orsini- 

Grab mit seiner qualitat- und sinnvolleren Ausfiihrung ein- 

zuraumen, denn die kurzen mittigen Falten sind am Brienne- 

Grab ebensowenig motiviert wie die Knicke innerhalb der 

stereotyp durchhangenden, wulstigen Langsfalten. Das 

Totenbett des Brienne-Grabes wurde nun seinerseits fiir das 

wahrscheinlich von Angelo und Francesco di Pietro d’Assisi 

geschaffene28 29 Grab des ersten Cortoneser Bischofs, des 

1348 verstorbenen Ranieri Ubertini, in S. Francesco in Cor

tona aufgegriffen. Es iibernimmt die weit durchschwingen- 

den Schlauchfalten und die dreieckig abstehenden Falten am 

Bettende, die auf ein im Trecento eher seltenes, recht hohes 

Totenbett schlieEen lassen. In Assisi jedenfalls ist es die im 

Trecento nicht mehr nachweisbare, komplett ausgebildete 

lectica, das Paradebett mit Kasten, Polster und Kissen unter 

und fiber dem pannus.19 Das ftir viele Grabmaler verwen- 

dete Bahrtuch ist meist direkt liber den Sarkophag gebreitet, 

doch hatte bereits Arnolfo am de Braye-Grab den pannus 

unterpolstert. Tino di Camaino fiihrte am Petroni-Grab 

fiber dem Sarkophag noch einen kassettierten Bettkasten 

ein. Sockel und Polster konnen wir erst mit dem Grab der 

Maria von Valois in S. Chiara in Neapel (1333) nachweisen; 

einen durch das Bahrtuch weitgehend verdeckten hohen 

Kasten, liber den ein - wenn auch nur flaches - Polster gelegt 

wurde, weist auch das Grabmal Roberts des Weisen auf. 

Dieses Motiv legt die Vermutung nahe, daf> die Datierung 

des Brienne-Grabes zwischen dem Orsini-Grab und dem 

Cortoneser Ubertini-Grab eher zu letzterem tendiert.

IV.

In der jiingeren Forschung hat sich die Erkenntnis durch- 

gesetzt, dal? das mit dem Grab Clemens IV. eingefiihrte Bal

dachinwandgrab bis auf den Gisant, der aber in Italien aus- 

nahmslos als Toter dargestellt ist, kaum typologische, alien

falls dekorative Elemente aus dem Norden rezipiert hat. 

Auch am Grabmal in Assisi ist typologisch alles aus italieni- 

schen Voraussetzungen zu erklaren, auch wenn die beson- 

dere Realisierung neu war und einmalig in der Sepulkral- 

kunst bleiben sollte.

Dieser These scheinen die scharfkantigen Baldachinstiit- 

zen mit Fialenabschlul? zu widersprechen. Mehr als jedes 

andere Detail scheinen sie schon auf den ersten Blick fiir die 

Architektur einen transalpinen Einfluf? zu belegen, da doch 

Baldachinstlitzen in Italien fast immer saulenartig zentriert 

und mit Kapitellen gekront wurden. Zweifellos weist unter 

den - freilich wenigen - franzdsischen Baldachingrabern, die 

meist weniger steil proportioniert sind, das zwischen die 

Pfeiler der Abteikirche von Longpont gesetzte Grab des 

Enguerrand IV. de Coucy (um 1310) auch Stlitzen auf, die 

den genannten Kriterien nahekommen (Abb. 17). Doch - 

und das ist charakteristisch fiir fast alle hochgotischen Bal- 

dachingraber nordlich der Alpen - setzen diese Stlitzen wie 

auch die meisten der fast immer gegenliber den Stlitzen frei- 

gestellten Tumben ungesockelt auf dem Kirchenboden auf. 

Allein schon in dem uber mehrfachen Horizontalelementen 

aufgerichteten Baldachin, dessen Hauptachse nicht iden- 

tisch ist mit der Gisantachse, erweist sich das Brienne-Grab 

unabhangig von nordischer Grabmalspraxis. Es ist mehr als 

nur ein harmloser dekorativer Unterschied, dal? die zuge-

28 Vgl. Allgemeines Kiinstlerlexikon. Die Bildenden Kiinstler aller Volker 

und Zeiten, Bd. 1, Miinchen u. Leipzig 1992, S. 532 f. Die Abhangig- 

keit vom Brienne-Grab auEert sich auch typologisch, da es sich hier um 

die einzige bekannte mittelalterliche Sitzstatue eines lebend dargestell- 

ten Klerikers in einem Grabmalzusammenhang handelt.

29 Das Aussehen der lectica hat Herklotz 1990, S. 224, beschrieben. 

Herklotz 1990, S. 230, der darauf hingewiesen hat, dal? die im

Begrabnistraktat des Paris de Grassis beschriebenen Zeremonien zu- 

meist eine Jahrhunderte alte Tradition haben, mochte im Grabmal des 

Ancher de Troyes in S. Prassede in Rom eine friihe Umsetzung einer sol- 

chen lectica erkennen. Hier fehlt freilich eine Matratze. Auch ist der 

Unterbau nicht so sehr als Bettkasten zu verstehen, sondern vielmehr 

als ein Sarkophag, der nach oben in der Art eines Bettgestells erweitert 

wurde.
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17. Zeichnung aus der Sammlung Gaignieres nach dem Grabmal des 

Enguerrand IV. de Coucy, Abteikirche Longpont

spitzten Stiitzen in Longpont analog der GroEarchitektur 

dutch Kaffgesimse abgetreppt sind. GemaE der hierarchisch 

funktionsdifferenzierenden, kanonischen Strukturlogik der 

fortgeschrittenen transalpinen Hochgotik werden die funk- 

tional unterschiedenen Einzelstabe fur Arkade, Rippe und 

Strebe um einen undefinierten Kern gebimdelt. Die Diffe- 

renzierung nach den aufstrebenden Gliedern deutet bereits 

das Basenkonglomerat an und setzt sich nach oben fort, 

wahrend die ubermachtig abschlieEenden Fialen in keiner 

strukturellen Kontinuitat zu den Stiitzen stehen. In Assisi 

hingegen ist der Baldachinpfeiler bei alien Schnittebenen 

funktional primar von einem starken, quadratischen Kern 

divergierender Starke aus definiert, der zwischen all den 

eher dekorativen denn funktionalen Anlagerungen von 

Recht- und Dreiecken erhalten bleibt. Schon darin kiindet 

sich eine Verwandtschaft mit einem dekorativen Umspielen

18. Grabmal des Johann von Brienne, 8. Francesco in Assisi, 

Schnitte der Baldachinstutzen
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19. Sog. progetto tricuspidale

fiir die Domfassade von Orvieto,

Domoperamuseum

in Orvieto

des Pfeilerkerns mit ausgedlinnten Kleinformen an, wie sie 

im Orvietaner DreigiebelriE, Sieneser Anregungen weiter- 

entwickelnd und ganz im Gegensatz zum transalpinen, 

maEwerkverblendeten Strebepfeiler, entwickelt wurde.

Am Brienne-Grab warden fast alle MaEe geometrisch 

und arithmetisch aus dem Kernquadrat entwickelt. Die un- 

terschiedlich spitzen Winkel der Sporne sind Folge des Kon- 

struktionsverfahrens. Die folgenden Angaben beruhen auf 

den bei der Zeichnung gegeniiber den tatsachlichen MaEen 

minimal korrigierten IdealmaEen, da in der Ausflihrung Ab- 

weichungen bis zu etwa 5 mm zu konstatieren sind. Mit der 

Plinthe wird das Thema angeschlagen (Abb. 18 A). An den 

Kern folgen nach den Innenseiten des Grabmals zu je ein 

diagonal halbiertes Viertel des Ausgangsquadrates und zu 

den AuEenseiten groEere Sporne mit scharferer Schneide. 

Der gegeniiber dem Kern knappe Einzug ist freigewahlt, das 

folgende Dreieck laEt sich einem Quadrat einschreiben (eine 

zweite Moglichkeit ware eine Zirkelkonstruktion mit einem 

Radius: a-b). Die folgende Basis (Abb. 18 B) differenziert 

dieses System: Die nach innen gestellten Dreiecke sind an 

ihrer Spitze nicht mehr ganz rechteckig, da die Grundlinie 

nur 7/8, die Hohe aber V2 einer Seitenlange des Ausgangs- 

quadrats (=a) betragt. Zur Konstruktion der auEenseitigen 

Glieder wurden in das Ausgangsquadrat zwei konzentrische 

Quadrate von 3/4a und V2a Seitenlange eingeschrieben. Statt 

Dreiecke folgen zunachst Rechtecke im Verhaltnis 3/4a zu 

V2a. Erst daran setzt das Dreieck an, dessen Grundlinie V2a 

breit ist und dessen Spitze dutch Zirkelschlag mit deren Sei

tenlange vom 3/4a gefunden wurde. Auf dieser Schnittebene 

ist das rationale System am strigentesten, so daE vermutlich 

von hier aus die Stlitzenform nach oben und unten ent

wickelt wurde. Die Stiitze oberhalb der Basis (Abb. 18 C) 

lagert auEenseitig an den Kern kleinere, aus der Quadratur 

entwickelte Quadrate an, auf die Dreiecke mit einer Grund

linie von i/2 b folgen. Die Spitze wurde per Zirkelschlag mit 

einem Radius 3/4 b gefunden. Die innenseitigen Dreiecke 

werden an der Spitze zu einem Birnstabprofil geformt. Die 

in sich gestufte, winkelige Stiitze setzt sich aus unterschied- 

lichen Additionen von Quadraten, Rechtecken und Drei- 

ecken zusammen, die teils geometrisch konstruiert sind, in 

der Konstruktion teils aber auch um arithmetische Verfah- 

ren rationaler Teilung erganzt wurden. In der Anlage ist die

ses System einerseits weniger systematised, andererseits aber 

sehr starr im Verhaltnis zur geschmeidiger formenden nor

dischen Gotik. Das im Norden dominierende Prinzip der 

Quadratur mit ihrer Diagonalstellung war zwar bekannt, 

bildet jedoch nur eine unter mehreren Konstruktionsmog- 

lichkeiten.

Wie sehr dekorative liber funktionale Uberlegungen do- 

minieren, demonstriert die dreifach gestapelte Spornverklei- 

dung mittels Blendfialen. Indem der Klmstler hier vielleicht 

gotischer sein wollte als die transalpine Gotik, hat er sich
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und unseren ersten Blick entlarvt. Als AbschluEmotiv durfen 

Fialen nicht aufeinandergesetzt werden. Es sind keine Fia- 

len, sondern serielie Projektionen einer Fialenansicht auf die 

Spornseiten. Der Ursprung des MiEverstandnisses liegt in 

der Planungsphase der Orvietaner Domfassade, wie sie der 

zweite RiE, der sogenannte »progetto tricuspidale«, doku- 

mentiert. Dieser wird fast unisono Lorenzo Maitani zuge- 

schrieben, um 1310 datiert und von vielen als der weniger 

transalpin beeinfluEte beschrieben.30 Wurde zwar zwischen 

PortalgeschoE und Galerie ein verkropftes Gesims geschal- 

tet, so beginnt dariiber der vertikal profilierte Strebepfeiler 

erneut mit denselben Motiven in derselben Ebene. Der pro- 

jektive Flachendekor folgt daher nicht dem Fialenkonzept, 

wie es die parlerische Gotik als raumliches Massenvermin- 

derungselement von gewiE dekorativer Wirkung mittels der 

sich um 45° Grad drehenden Quadratur bei Strebepfeilern 

einsetzte.31 Im RosengeschoE des Risses (Abb. 19) endlich 

durfen wir trotz der Unvollstandigkeit der entsprechenden 

Stelle zwei Fialen ubereinander ohne starkere Verkrdpfung 

annehmen.32 Im WimperggeschoE wachst dann zwischen 

den tieferen Trabantenfialen, die zu einer kleinen Eckfiale 

zusammengefaEt werden, eine zentrale, abschlieEende Fiale 

heraus. Das Brienne-Grab hat das erst im obersten Teil suk- 

zessive Freischalen des Kerns aufgegriffen. Gegentiber der 

fur Italien typischen, gegenseitigen MaEzuteilung, der hier 

Wimpergansatz und Trabantenfialen folgen, setzen bei 

transalpinen Baldachingrabern Wimpergschenkel und Fia

len auf gleicher Hohe an. Auch sind dort pfeildunne Fialen 

zwischen orthogonal gestellten Fialen uniiblich.33

Die komplizierte Struktur der Ubereckstellungen des 

Orvietaner Strebepfeilers hat der Meister des Brienne-Grabs 

miEverstanden, legte er doch seiner Sporenform das Qua

drat nur indirekt zugrunde. Die Sporen besitzen unter- 

schiedliche Winkel, die sich aus den verschiedenen Kon- 

struktionen der Dreiecke ergeben, die den fur die Formfin- 

dung grundlegenden Rechtecken auf unterschiedliche Arten 

eingeschrieben wurden. Aufgrund des eigenwilligen Verfah- 

rens diirften solche Winkel fur Baukanten in der gotischen 

Architektur sowohl nordlich wie siidlich der Alpen singular

20. Baptisterium des Dorns von Siena, Strebepfeilerdetail

sein. Innerhalb der italienischen Architektur steht dieser 

Zuspitzung die Strebepfeilergliederung des 1317 begonne- 

nen Baptisteriums von Siena am nachsten (Abb. 20). Auch 

hier sind einem quadratischen Kern Fialen orthogonal ange- 

lagert, doch bleiben diese dem 90° Winkel verbunden und 

stellen daher die altere Form dar. Fur das vordergriindig so

30 Zusammenfassend zu den Orvietaner Rissen: Bernhard Degenhart u. 

Annegrit Schmitt, Corpus der italienischen Zeichnungen 1300-1450, 

Teil I, Bd.l, Berlin 1968, S. 26-31. Danach v. a. Middeldorf Kose- 

garten 1984, S. 148-154.

31 Dieser Sporn in Assisi ist in seiner Struktur nicht zu verwechseln mit 

den seit dem Nordquerhaus von Notre-Dame in Paris haufigen, um 45°

gedrehten bugartig vorspringenden Kantstaben, die als Gelenke eines 

paraventartigen Wimpergwandsystems fungieren und konsequent in 

ubereck gestellten Fialen gipfeln. Auch bei einem dem Brienne-Grab

vermeintlich ahnlichen Motiv der StraEburger Westfassade sind es 

lediglich zwei ubereck gestellte Streben und keine Winkelpfeiler mit 

hinzuaddierten Spornen. Am Gertrudenschrein in Nivelles (zw. 1272 

und 1298) gibt es tatsachlich rechteckigen Strebepfeilern vorgelegte 

Sporne, die spitzere Winkel als 90° haben; allerdings nicht an den

Ecken, sondern nur in der Mitte; es fehlt also die Orthogonalitat. 

AuEerdem besitzen sie Kaffgesimse, und liber den Spornen wird das 

System anders weitergefiihrt. Auch zu den gespornten Strebepfeilern in 

der Architektur der Parler besteht keine Analogic. Gespornte Strebe

pfeiler sind keine Erfindung der Gotik, sondern fanden bereits in der 

Veroneser Romanik Anwendung.

32 Da die unteren Doppelnischen neben der Rose und die Nische unter 

den seitlichen Wimpergen nicht in der Hohe vereinheitlicht sind, war 

ein gemeinsames Gesimsband, das liber die Streben hinweggefiihrt 

wurde, nicht moglich.

33 An einem aus stilistischen Griinden deutlich nach 1300 zu datieren- 

den Grab in St. Hilaire-le-Grand in Poitiers (Adhemar, S. 119) sind die 

Fialen zwar sehr steil proportioniert, doch ist das Verhaltnis zum Wim

perg nicht von einer gegenseitigen MaEzuweisung bestimmt.
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21. Tino di Camaino, Grabmal der Maria von Ungarn, 

Detail der Baldachinstutze

nordisch-gotische Motiv hat gerade nicht die Gotik nordlich 

der Alpen, sondern diejenige von Orvieto und Siena die Vor- 

aussetzungen geschaffen.

Die im Grunde funktional unklare Baldachinstutze sug- 

geriert dutch den Sockel mit seiner verzogenen Sternform 

eine Einheit, indem das fur das Stabwerk geeignete, zuge- 

spitzte Sockelmotiv den orthogonal zusammengestellten 

Stlitzen rundum vorgeblendet wird. Fur das Grab der Maria 

von Ungarn (Abb. 21) entwickelte Tino da Camaino eine 

trotz divergierender Durchbildung mehrfach vergleichbare 

Stiitze. Durch die Ubereckstellung lesen sich die Stlitzen als 

Strebepfeiler, dem kleinere Einheiten aus sehr dlinnen, pyra

midal gestaffelten Staben hinzuaddiert werden,34 die das 

MaEwerk bedienen und die auf einem spitz vorspringenden 

Sockel fuEen.35 Diese Struktur reicht indes fur die Pfeilerge- 

nese in Assisi nicht aus, da die dortige Kompositstiitze 

gegeniiber der Dominanz der diagonalen Strebe andere 

Schwerpunkte setzt. Gleichwohl hat die um einen Kern 

angelagerte, orthogonale Grundstruktur in Assisi mit ihrer 

Differenzierung nach kraftigeren Stlitzen fur die AuEen- und 

feineren Profilfolgen fur die Innenseite ihren nachsten Ver- 

wandten ebenfalls in Neapel - allerdings erst in dem fur

34 Darin ist das Grab mehr als jedes andere des Trecento den Baldachin- 

stiitzen transalpiner Grabmalarchitektur verwandt. Die vergleichbaren 

Werke datieren allerdings um/nach 1270: die beiden Graber der Abtei 

Royaumont, fiir Philipp Dagobert, den Bruder Ludwigs des Heiligen, 

und fiir Louis de France, den Sohn Ludwigs des Heiligen; vgl. Adhe- 

mar, Nr. 104 und 308; auf die Stlitzen des Grabes der Maria von Ungarn 

hatte mit anderen Argumenten auch Hertlein, S. 24, verwiesen.

35 Ahnlich sind auch die Archivolten des Hauptportals von S. Chiara in 

Neapel (um 1325/1330) gebildet.

22. Giovanni und Pacio da Firenze, Grabmal Roberts des Weisen,

S. Chiara in Neapel, Detail der Baldachinstutze

Robert den Weisen errichteten Grabmal, in dessen Pfeiler- 

ecken Figurenbaldachine gestellt sind (Abb. 22).

Fiir meine Vermutung, dab der Meister dieses Grabmals 

lediglich nordisch beeinfluEt erscheint oder sogar erscheinen 

wollte, ohne es tatsachlich zu sein, liefert das MaEwerk ein 

bezeichnendes Indiz, stellt doch durch brochenes MaEwerk 

innerhalb der italienischen Grabmalarchitektur eine Aus- 

nahme dar. MaEwerk als eine genuin nordische, in Italien 

nur an wemgen Beispielen rein rezipierte Form, legt das 

MaE an Kenntnis nordischer Gotik offen - dort gehorte 

MaEwerkzeichnen zur Grundausbildung. Der gesattelte 

DreipaE (Abb. 2 und 9) ist zwar keine haufige, doch eine 

gelaufige Form eines Bahnabschlusses. Dann aber sitzt das 

Couronnement eher einem DreipaEbogen als einem Spitz- 

bogen auf. Wenn doch einmal diese Kombination auftritt, 

wahrt die Profilstaffelung die gotischen Ordnungshierar- 

chien: Der Spitzbogen unter dem DreipaE ist dem Gesamt- 

spitzbogen untergeordnet und damit diesem gegeniiber 

zurlickgesetzt. Beim Grab in Assisi ist dies nicht der Fall. 

Dort haben der ubergreifende und der libergriffene Spitzbo

gen das gleiche Profil in derselben Ebene. Die Konsequenz: 

der ubergreifende ist dem iibergriffenen nur aufgesetzt. Eine 

Grundregel nordischer MaEwerkpraxis wird hier in einer 

Weise verletzt, die eine Ausbildung oder sei es nur eine lan- 

gere Mitarbeit im Norden ausschlieEt. Allein schon das 

Motiv des gesattelten Dreipasses auf Spitzbogen ist zu sel- 

ten, als daE man einen Zusammenhang mit dem um 1330 

entstandenen Hauptchorfenster des Dorns von Orvieto und
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dem damit auf das engste verwandten von S. Domenico in 

Perugia, in Frage stellen konnte.36 37

Ein nicht einmal indirekt der nordischen Gotik entlehntes 

Motiv ist das kassettierte Tonnengewdlbe. Friihe Beispiele in 

der italienischen Gotik wie die Bildarchitekturen der Franz- 

legende in der Oberkirche von Assisi bekunden eine deutli- 

che Nahe zu Arnolfo di Cambio. Ebenfalls in Assisi make 

ein Giottonachfolger eine Adikula mit genaster Wimpergar- 

kade und Akanthus in den Zwickeln in der Nikolauska- 

pelle.3/ Dies wiirde schon als Erklarung reichen, wenn man 

nachweisen konnte, dab dieses Motiv auch der zeitgendssi- 

schen Baldachinpraxis entsprach. Das friiheste erhaltene, 

dreidimensionale Exemplar kront das 1330 von den Siene- 

sen Agostino di Giovanni und Agnolo di Ventura signierte 

Grabmal fur Guido Tarlati im Dom von Arezzo.38 Konse- 

quenzen fur die Datierung des Brienne-Grabs hat dies nicht, 

denn bereits fiir das Grabmal Hadrians V. (f 1276) von 

Arnolfo di Cambio wird ein Tonnengewdlbe zu rekonstru- 

ieren sein, worauf das Gebalk an der Seite hinweist. Als Ver- 

kleidung wiirde eine Kassettierung um so weniger uberra- 

schen, als eine kassettierte Tonne auch Arnolfos Florentiner 

Domhauptportal iiberfing und einem Kreuzgewolbe bei 

mabiger Tiefe ohnehin vorzuziehen ist.

V.

Dab derjenige Teil des Sockels, der mit Saulchen, Wappen 

und Statuetten verziert ist, formal wie inhaltlich als Sar- 

kophag anzusprechen ist, sei im folgenden dargelegt. Unter 

der Annahme, daE ein Baldachingrab einen baldachinum- 

schlossenen Sarkophag verlange, glaubten Hertlein und 

Merz den Sarkophag verloren. Ihre Rekonstruktion basiert 

auf typologischen Konjekturen, ist aber nicht am Gegen- 

stand gewonnen. Bei Wandkonsolgrabern wie etwa am 

benachbarten Cerchi-Grab tragen die Sarkophage den Bal

36 Das Motiv des gesattelten Dreipasses tritt in Italian erstmals bei den 

gemalten Architekturen des Triforiums im Nordquerhaus der Oberkir

che von Assisi (1265/1270), in der italienischen Bauplastik erstmals am 

Grabmal der Isabella von Aragon im Dom von Cosenza (um 1270) auf. 

Von dieser franzdsischen Arbeit fiihrte kein Weg zum Langhaus des 

Orvietaner Domes mit einer formal unausgereiften Version. Fiir das 

Brienne-Grab muE bereits die geklartere Version der beiden genannten 

Apsisfenster vorausgesetzt werden.

37 Die von einem Giottoschiiler um 1305 gemalte Bildarchitektur 

(Abb. 211 bei Joachim Poeschke, San Francesco in Assisi, Miinchen 

1985) ist in der Franzlegende der Oberkirche ohne jede Vorbereitung 

und setzt spatere Werke Giottos (Arenakapelle, Ognissantimadonna) 

voraus.

38 Die Originalitat dieser Kassettierung wurde jiingst zu Unrecht bestrit-

ten von Herzner, S. 40.

dachin.39 Ein Baldachin ist keineswegs semantisch so eng 

definiert, dab ein Uberfangen gegeniiber einem Ubergreifen 

einen Verlust an Uberhohung nach sich zbge. Formale Evi- 

denz und semantische Prazision sind nicht immer kon- 

gruent.

Trotz deutlicher Differenzen in der Detaildurchbildung 

orientiert sich der mit Wappen und Blendarkaden geglie- 

derte Sarkophag (Abb. 6), der als dicht umstellter Kern 

gebildet und von einer weit vorkragenden Deckplatte iiber- 

fangen ist, vorrangig am de Braye-Grabmal. Bereits auf- 

grund des Wappens liegt es nahe, auf einen Sarkophag zu 

schlieben. Wappen, die, zumal in mehrfacher Ausfiihrung, 

an italienischen Grabmonumenten haufiger auftreten als an 

transalpinen, sind neben dem castrum doloris eine weitere 

Neuerung, die das de Braye-Grab der Sepulkralkunst Itali- 

ens brachte. Fortan sollte der Sarkophag der wichtigste, 

wenn auch nicht alleinige Ort fiir Wappenapplikation an 

Grabmalern sein. Nach Ausweis der Graber des Giovanni di 

Cosma, die sich Arnolfos Erfindungen verpflichtet zeigen, 

ist es gut moglich, dab auch fiir die Wappen am Wimperg 

der nicht erhaltene Wimperg des de Braye-Grabes das Vor- 

bild abgab.40 Wappen am Sarkophag und am Wimperg 

weist in Assisi bereits das Cerchi-Grab auf, das dariiber hin- 

aus auch Akanthusblatter neben dem Wimpergwappen in 

einer Art einsetzt, wie es ahnlicher in Italien alienfalls das 

vom Cerchi-Grab abhangige Grabmal fiir die Familie 

Soldani in S. Pietro in Assisi (1337) tut. Hier haben wir eine 

spezifische Losung der Grabmalkunst in Assisi. An keinem 

»Sockeltumbengrab« - wie Schmidt den vorrangig romi- 

schen Typus eines Wandbaldachingrabes begrifflich irre- 

fiihrend nennt, bei dem ein hoher Sockel einen Sarkophag 

(und nicht eine Tumba) tragt, und zu dem Merz und Hert

lein auch das Brienne-Grab ziihlen - zieren Wappen den 

Sockel. Bei den wenigen »Sockeltumben«41 ist selbst bei auf-

35 Dies war vor den Wandkonsolgrabern bereits bei einer Inkunabel des 

monumentalen Grabmals in Italien, dem Grab des Alfanus im Porticus 

von S. Maria in Cosmedin in Rom, der Fall. War dieses noch in einen 

Wandriicksprung eingestellt, so stehen einige apulische Graber vor der 

Wand (S. Nicola in Bari, S. Margherita in Bisceglie). Diese Graber sind 

allerdings ohne Gisant. Bei einem Grab in S. Maria de Strata in Matrice 

bei Campobasso setzt der Baldachin sogar erst uber der Totenkammer 

an.

40 Fiir den segnenden Christus, den Angiola Maria Romanini, Arnolfo 

di Cambio e lo »stil novo« del gotico italiano, Mailand 1969, Abb. 18, 

fiir die Rekonstruktion annimmt, trifft eher die Einschatzung von 

Garzelli, S. 102, zu: »scultore senese, c. 1330«.

41 Es sind dies die Grabmonumente fiir Clemens IV. und Hadrian V. in 

S. Francesco in Viterbo, fiir Heinrich III. in Westminster Abbey, fiir 

Matteo d’Acquasparta in S. Maria in Aracoeli in Rom, fiir Pietro Caetani 

im Dom von Anagni, fiir Benedikt XI. in S. Domenico in Perugia; die 

»Tumbensockel« der beiden Arcosolgraber des Giovanni di Cosma tra

gen die Inschrift.
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23. Giovanni und

Pacio da Firenze,

Grabmal

Roberts des Weisen, 

S. Chiara in Neapel, 

Sarkophag

wendigem Dekor der Sockel nie Schauplatz einer Ikono- 

graphie, sei sie heraldisch oder figiirlich.42

Die Orvietaner Sarkophagstruktur, die sonst nur im Cer- 

chi-Grab eine Parallele aufweist, wird um Blendarkaden, die 

mit fialenflankierten Wimpergen iibergiebelt sind, erweitert, 

wie sie an Sarkophagen des Trecento nur noch am Grab 

Roberts des Weisen vorkommen (Abb. 23). Dort hinterfan- 

gen die Arkaden Figuren, die die Blendfialen sichtbar lassen. 

In Assisi sind die Figuren jedoch in die Ecken und an die Sei- 

ten gedrangt. Dies ist um so tiberraschender, als sie das 

eigentliche ikonographische Hauptthema des Sarkophages 

sind. Wen stellen sie dar? In der um 1575 abgefaEten 

Beschreibung des Fra’ Ludovico da Pietralunga lesen wir: 

»Di sotto poi sonno li 12 apostoli, piccoli et alti circa un 

cubito, tutte de rilievo.«43 Nun stimmt zwar die Hohe recht 

gut uberein - ein cubito betragt etwa 42 cm, die Figuren sind 

ca. 47 cm groE doch sind heute lediglich sechs Statuetten 

zu sehen, die auf polygonalen Sockeln unter Baldachinen 

stehen, mit denen sie aus einem Stuck gearbeitet sind - sie 

sind demnach Hochreliefs. Fur die Mittelachsen der Schmal- 

seiten sind wegen der dort noch vorhandenen Baldachine 

zwei weitere, diesmal vollplastische Figuren erschlieEbar, die 

Marinangeli noch im Chiostrino dei Morti gesehen haben 

wollte.44 Heute sind sie dort nicht mehr. Und es gibt auch 

keine Skulpturenfragmente, die als Reste dieser Statuetten 

von Marinangeli hatten fehlgedeutet werden kdnnen, da 

heute im Chiostrino jegliche figiirlichen Arbeiten fehlen. 

Allerdings erwahnt sie einer der zuverlassigsten Kenner der 

Kunstwerke von S. Francesco, Beda Kleinschmidt, nicht. Bei 

ihm lesen wir: »An der Schmalseite sind drei, an der Lang- 

seite zwei Apostelstatuetten aufgestellt«, wahrend schon 

1863 in einer ersten Bestandsaufnahme der Kunstdenkmaler 

von S. Francesco dutch den neuen italienischen Staat das 

Fehlen der mittleren Apostel notiert wurde.45 Die AuEerun- 

gen widersprechen sich. Moglicherweise, wenn auch wenig 

wahrscheinlich, waren also zwei vollplastische Apostel um 

1910/15 noch vorhanden und gelangten um 1920 in den 

Friedhofskreuzgang. Dies erklart aber nicht alles. Fra’ Ludo-

42 Eine wichtige formale Korrektur von Arnolfo di Cambio gegeniiber 

Pietro Oderisis Grabmal fur Clemens IV. war das Zuriicknehmen des 

Sockels gegeniiber dem Sarkophag, da am Grab Clemens IV. der Sockel 

mit der Blendarkatur iiberinstrumentiert und der Sarkophag zu flach 

gehalten ist. Seit Arnolfo hat kein Sockel mehr eine aufwenige Blend

arkatur.

43 Fra’ Ludovico, S. 31.

44 B. Marinangeli, »Nota alia Descrizione di Fr.Ludovico da Citta di Ca

stello®, Bollettino della R. Deputazione di Storia Patria per I’Umbria, 

28 (1928), S.234.

45 Kleinschmidt, S. 153. Dagegen hatten L. Carattoli, M. Guardabassi 

u. G. B. Rossi Scotti, »Descrizione del Santuario di San Francesco d’As

sisi (1863)«, Bollettino della R. Deputazione di Storia Patria per I’Um

bria, 28 (1928), S. 130, bereits das Fehlen der mittleren Figuren notiert.
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24. Kanzel in der Oberkirche von S. Francesco in Assisi

vico spricht von zwolf Aposteln. Dai? er iiberhaupt Apostel 

identifizieren konnte, diirfte nicht zuletzt der Zwolfzahl zu 

verdanken sein, werden doch, wie mehrfach in Gesprachen 

zu erfahren war, manche Figuren leicht fur Darstellungen 

von Frauen gehalten. Angesichts der Schwierigkeiten in der 

Geschlechtsbestimmung seit Fra’ Ludovico iiberrascht dies 

nicht. Wo aber sollen sich die vier fehlenden Apostel befun- 

den haben?

Die beiden an der Vorderfront vorhandenen Figuren ste- 

hen in einer Flucht mit den Saulchen und haben die gleichen 

Basen und die gleichen Abschluhprofile wie diese. Ausge- 

rechnet in den Ecken, wo man angesichts der Verkropfung 

analog dem Cerchi-Grab eine Verstarkung der Saulen er- 

warten konnte, fehlen diese. Schauen wir tins die Saulchen 

genauer an! Sie besitzen eine fiir das zweite Trecentoviertel 

durchaus ubliche Basis. Am oberen Ende des Schaftes finden 

wir lediglich ein aus Kehle und flacher Leiste bestehendes 

Profil, tiber dem das verkropfte Gesims folgt. DaE es so

25. Grabmal des Johann von Brienne, S. Francesco in Assisi, 

Detail einer Stiltze an der Sarkophagfront

genannt werden darf, bestatigt ein Blick auf das Gesims 

der kurz vor 1347 entstandenen Kanzel der Oberkirche 

(Abb. 24),46 die aber auch zeigt, was am Grabmal fehlt:

46 Im Jahr 1347 wurde ein Martino fiir die Fassung bezahlt, vgl. Klein

schmidt, S. 145. Bestehen zwar Ahnlichkeiten zu Werken in der Unter- 

kirche um 1320, so bestatigt ein Kapitellvergleich mit gut datierten 

Grabern in S. Pietro in Assisi, die in den 1330er und 1340er Jahren als 

spate Werke der in der Unterkirche an den Kapellen, dem Cerchi-Grab 

und dem Unterkirchenportal tatigen Werkstatt entstanden sind, dafi 

das Datum der Fassung auch ein guter Terminus ante fur die Kanzel ist; 

vgl. Scarpellini, S. 366. Eine weitere Gemeinsamkeit mit dieser Kan

zel sind die Struktur der Akanthusblatter: Insbesondere die an der Un- 

terseite der Deckplatte ausgelegten Blatter sind denen in der Kehle 

unterhalb der Saulchensockel der Kanzel sehr ahnlich. Mit gleichzei- 

tiger transalpiner vegetabiler Ornamentik haben die Blattformen des 

Brienne-Grabes nichts zu tun. Zum Zusammenhang zwischen dem 

Brienne-Grab und der Oberkirchenkanzel vgl. Giuseppe Rocchi, La 

Basilica di San Francesco ad Assisi, Florenz 1982, S. 76.
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2.6. Grabmal fur die Familie Bar di in der Ludwigskapelle in S. Croce 

in Florenz

Kapitelle. Uns ist sonst kein Werk der italienischen Kleinar- 

chitektur zwischen 1250 und 1350 bekannt, bei dem Saul- 

chen kapitellos geblieben waren. Kapitelle gehdren - anders 

als in der Gotik nordlich der Alpen - geradezu kanonisch 

zur Stiitze und kdnnen alienfalls bei einem Verzicht auf den 

Blattschmuck den Kelch freilegen. Hier jedoch verstarkt 

lediglich eine vergroberte und verwaschene Ubernahme des 

baldachinabschlieEenden Profils das Schaftende (Abb. 25), 

das hier und da gegeniiber der nur grob bossierten Unter- 

seite der verkropften Profilfolge zu klein geraten ist. Das 

zweite auEergewohnliche Merkmal ist der Schaft selbst. Die- 

ser ist nicht aus den iiblichen acht oder, wie man prima vista 

meinen mochte, den selteneren sechs Seiten eines regelmaEi- 

gen Polygons gebildet, sondern aus einem unregelmaEigen 

Hexagon mit unterschiedlichen Winkeln zwischen 110° und 

135° und Seiten von 83, 78, 72 und 50 mm Breite. Die ent- 

sprechende Sockelform ist genauso gebildet wie der Sockel 

fur die fehlenden Statuetten der Schmalseiten.

Den Beweis, dal? am Platz der heutigen Saulchen 

ursprunglich ebenfalls Apostel gestanden haben miissen, 

finden wir hinter den Saulchen. Zum einen iiberschneiden 

manche der Frontsaulchen das riickwartige Profil und zum 

anderen befinden sich hinter diesen funktional iiberfliissige, 

abgesagte Eisendiibel. Ebensolche Diibel sind auch hinter 

den hangenden Baldachinen der Schmalseiten vorhanden, 

die jene halten. Die abgesagten Diibel miissen einmal die 

Statuettenbaldachine gehalten haben, denn Saulchen hatten 

analog den Baldachinen an den noch vorhandenen Figuren- 

nischen von oben verzapft werden miissen. Damit ist das 

sicherste Indiz fiir die nachtragliche Anbringung der Saulen 

erbracht. Wahrend also alle vollplastisch gearbeiteten Apo- 

stelfiguren fehlen, haben sich alle mit der Architektur aus 

einem Stiick gearbeiteten Statuetten, wenn mitunter auch als 

Torso, erhalten. Ordnet man jedem vorhandenen wie zu 

erganzenden Baldachin eine Figur zu, so kamen wir auf 

13 Figuren. In der Mitte ware am ehesten Christus4 zu 

erganzen.

Die Sockel der Saulchen sind die ehemaligen Figuren- 

sockel. Wie eigentlich zu erwarten, war die Grabmalfront und 

nicht die Sarkophagseiten der Hauptort fiir die Aposteliko- 

nographie. Die Figurenaufstellung zwischen polygonalen 

Basen und mehrfach profilierten Gesimsen folgte demnach 

einer Auspragung, wie sie etwa an der Fontana Maggiore in 

Perugia anzutreffen ist. Die in Perugia noch leeren Zwi- 

schenfelder sind in Assisi mit Wappen ausgelegt. Die alter- 

nierende Verbindung einer Heiligenikonographie mit der im 

profan-historischen Feld angesiedelten Heraldik an der Sar- 

kophagfront kennt die Grabplastik im Trecento nur in wem- 

gen Fallen. Nach Ausweis der erhaltenen Werke diirfte sie in 

Neapel im Umfeld Tino di Camainos entwickelt worden 

sein. Dal? sich das vermutlich friiheste Beispiel in Florenz 

befindet, widerspricht dem nur scheinbar. Denn das in Rudi- 

menten in Ss. Apostoli erhaltene Grabmal des 1333 verstor- 

benen Donato Acciaiuoli, der beste Verbindungen zu den 

Anjou unterhielt, entstand in der neapolitamschen Werk-

47 Moglich, wenn auch weniger wahrscheinlich, ware die Darstellung von 

Maria, da sie schon in grofiem Format am Grabmal zu finden ist.
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start von Tino di Camaino.48 Freilich sind hier die kleinge- 

haltenen Wappen noch in die Zwickel zwischen Tondi mit 

stehenden Vierpassen, die die ganze Sarkophaghohe bean- 

spruchen, gedriickt. Die neben dem Brienne-Grab friihesten 

Graber mit einer gleichwertigen und systematisierten Kom- 

bination aus Wappen und Statuetten - zumal Apostelstatu- 

etten - sind die um 1335 entstandenen Grabmonumente fur 

die Familie Bardi di Vernio (Abb. 26) in S. Croce in Flo- 

renz.49 Beide Bodengraber sind in unserem Kontext auch 

wegen der ahnlich geldsten Sockelverkropfung und den 

oberhalb des Sarkophages ansetzenden Baldachinstiitzen 

von Interesse.

Von den Bardi-Grabern wie von der Fontana Maggiore 

unterscheiden sich Figurensockel und -baldachin, die bei 

den Pisani und ihren Nachfolgern unbekannt sind.50 Die 

These eines nordischen Einflusses scheint hier einen beson- 

ders geeigneten Beleg gefunden zu haben. Allein die Verbin

dung von derartigen polygonalen Basen und Baldachinen 

dariiber taucht in dieser Form nordlich der Alpen nicht auf. 

Dort bestehen die zentrierenden Rahmungen im Portal- 

bereich entweder aus langen, in Gewandemuldungen hin- 

eingestellten, regelmabigen Polygonzylindern, deren Kanten 

zumeist noch mit Stabwerk besetzt sind, wahrend in den 

strukturell nicht anders gebildeten Archivolten nischen- 

abschniirende Baldachine gleichzeitig auch den Sockel fur 

die dariiberfolgende Figur bilden. Ein Herauslosen aus den 

Nischen und ein Ubertragen separierter Zylinder auf andere 

Aufgaben wie Sarkophag- und Schreinwande oder Altar- 

retabel kennt die transalpine Gotik nicht. Mogen auch nied- 

rige Polygonsockel schon vereinzelt im 13. Jahrhundert auf- 

kommen,51 so nur an Figuren ohne architektonische Ein

bindung. Ganzlich unnordisch ist der allseitig dichte An- 

schluE der Figuren (Abb. 27 und 28) an ihren mafi-gebenden 

architektonischen, »nischenden« Rahmen, und das straffe, 

kompakte und tektonische Umstellen einer Kernform.52 

Dem Mehr an architektonischem Einspannen entspricht 

aber auch ein Mehr an gewichtigem Stand, an - um an Mar

tin Gosebruch zu erinnern - »Ragen« durch das Zuriick- 

biegen des kurzen Oberkorpers und ein Agieren aus dieser 

gesetzten Leiblichkeit heraus mittels locker und frei sich 

wiegender Unterarme, die orthogonal von den zuriickge- 

nommenen Ellenbogen vorstehen. Das sind Charakteristika 

der Figurenerfindung, die in der Malerei zwar schon mit 

Giotto, in der Skulptur aber erst mit Andrea Pisano einset- 

zen.53 Der Wandel von einer allgemein akzeptierten, kon- 

zentrischen Polygonalitat zu einem im verzogenen Polygon 

sich definierenden Primat der Ansichtigkeit ist bei Andrea 

ebenfalls zu verfolgen, so an der Madonna in der Domopera 

in Orvieto, die um 1345 zu datieren ist,54 wahrend er bereits 

fiir das Stephanustabernakel von Orsanmichele in Florenz 

einen Sockel geschaffen hatte, dessen Rtickseite nicht ausge- 

fiihrt wurde.

Bei Andrea Pisano sind auEerdem Figurensockel mit 

Anlauf und Gesimsprofil und einem zuriickgesetzten Fries 

nachweisbar. In der Skulptur scheinen sie in den 1320er Jah- 

ren aufgekommen zu sein, doch diirfte die Profilfolge mit 

der Sockelzone der Orvietaner Domfassade eingesetzt 

haben. Ahnliche Sockelformen gibt es in Orvieto dann am 

Chorgestiihl aus den 1330er Jahren. Hohe Polygonsockel 

wurden auch fiir die nach 1350 entstandenen Kastennischen 

seitlich der Orvietaner Domrose verwendet, in der Doppel- 

nische dariiber sind die Sockel als Verkropfungen eines 

durchlaufenden Profilbandes ausgebildet. Damit folgen die 

beiden Doppelnischen dem zweiten, vermutlich jiingeren der 

beiden Fassadenrisse (Abb. 19) in der Orvietaner Dom

opera. Erstmals wurde hier das zum Sockel verkropfte

48 Gert Kreytenberg, »La tomba di Donato Acciaiuoli in Santi Apostoli a 

Firenze,« in: Garms/Romanini, S. 343-352.

49 Zuletzt Gert Kreytenberg, »Agnolo di Ventura und die zwei Grabmaler 

der Bardi in Florenz«, Stadel-Jahrbuch, N. E 15 (1995), S. 53-84.

50 Am weitesten gehen noch die Eckbaldachine des Ziboriums von 

S. Paolo fuori le mura (1285 von Arnolfo di Cambio) und mehr noch 

die Statuetten der zerstorten Kanzel von Benevent (1311 von Nicola da 

Monteforte), doch sind bei beiden Sockel und Baldachin weniger aus- 

gepragt.

51 So etwa bei einer Holzmadonna im Louvre, vgl. Willibald Sauerlan- 

der, Gotische Skulptur in Frankeich 1140-1270, Miinchen 1970, 

Abb. 275; solche Formen sind jedoch selten; auch der Gertruden- 

schrein von Nivelles hat eine polygonale Sockelform, die sich bei nahe- 

rem Hinsehen als zu kurz geratener Gewandezylinder entpuppt. 

Ansonsten ist diese Form in der Goldschmiede- oder auch der Elfen- 

beinkunst sehr selten anzutreffen.

52 Eine solche Verbindung von Figur und Architektur hatte Nicola Pisano

an den mit Figuren ausgespannten Polygonverkropfungen der Pisaner

Baptisteriumskanzel in Italien eingefiihrt. Am nachsten kommen im

Norden noch die Atlantenfiguren unter der Traufe der Reimser Kathe- 

drale, ohne aber die straffe vertikalachsiale Zuordnung eines Nicola, 

Arnolfo etc. aufzuweisen; vgl. Michaela Kalusok, Tabernakel und Sta

tue. Die Figurennische in der italienischen Kunst des Mittelalters und 

der Renaissance (= Bd. 3 der Beitrage zur Kunstgeschichte des Mittel

alters und der Renaissance), Munster 1996, S. 80. Im Trecento wurde 

dieses struktive Figurenverspannen auch auf plane Fronten ubertragen, 

so bei Tino di Camaino und Giovanni di Balduccio, die moglicherweise 

das Grabmal Giovanni Pisanos fiir Margarethe von Luxemburg in 

Genua rezipiert haben, wie Max Seidel, »Das Grabmal der Kaiserin 

Margarethe von Giovanni Pisano,« in: Garms/Romanini, S. 275-316, 

gezeigt hat.

52 Das bronzene Tiirsturzrelief am Portal des siidlichen Langhanses des 

Doms in Orvieto, das von Lunghi, S. 13, als ein Werk des Brienne- 

Grab-Meisters ins Gesprach gebracht wurde, hat mit dem stereotypen 

Auf und Ab der angelegten Arme der Figuren - von deren fehlenden 

Einbindung einmal ganz abgesehen - die Figuren des Brienne-Grabs 

sicher nicht beeinfluEt.

54 Andrea ist seit Mai 1347 in Orvieto nachweisbar, hatte die Statue aber 

bereits zuvor in Pisa gearbeitet, vgl. Kreytenberg 1984/1, S. 90 ff.
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27. Grabmal des

]ohann von Brienne,

S. Francesco in Assisi, 

Detail der

Sarkophagvorderseite

Basisprofil in Italien mit einer Nische kombiniert. Die im 

Trecento sehr seltenen polygonalen, mit genasten Spitz- 

bogen und Wimpergen verzierten Baldachine sind in Orvi- 

eto allerdings nicht nachzuweisen. Die neben dem Brienne- 

Grab friihesten Beispiele finden sich an der schon genannten 

Kanzel in der Oberkirche und vor allem am Grabmal 

Roberts des Weisen in Neapel. Beide Werke, an denen der 

Figurenbaldachin auch seriell auftritt, datieren in die 1340er 

Jahre. Die Verbindung von hohem Polygonsockel und Bal

dachin wurde noch fur das 1368 von dem Sienesen Gio

vanni di Stefano geschaffene Ziborium von S. Giovanni in 

Laterano aufgegriffen. Dies ist insofern bemerkenswert, als 

auch in der Figurenbildung manche Parallelen nicht zu iiber- 

sehen sind (Abb. 29).

VI.

Bevor wir mit Fragen nach der inhaltlichen Deutung der 

Sarkophagapostel fortfahren, sei kurz uberpriift, ob die sti- 

listisch gewonnene Datierung in der thronenden Madonna 

eine Bestatigung findet. Die so haufig behauptete Ableitung 

aus dem Norden ist fur den Figurenstil alles andere als zwin- 

gend. Das am haufigsten genannte Argument fur die trans

alpine Herkunft der Madonna ist ohnehin kein stilistisches 

im engeren Sinn, sondern ein typologisches: das stehende 

Kind, das in der transalpinen Skulptur der Gotik seit 1260 

haufig bei thronenden Madonnen auftritt. Solche Ableitun- 

gen haben iibersehen, daE das bereits im Friihwerk Cimabues 

und Duccios nachweisbare Motiv bis auf das Apsismosaik
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28. Grabmal des

Johann 

von Brienne, 

S. Francesco 

in Assisi, 

rechte 

Sarkophagseite

von S. Francesca Romana in Rom (um 1160) zurtickzuver- 

folgen ist.

Sicherlich gehen die schmalgratigen, tiefen, gestauchten 

und geknickten Falten letztlich auf gotische Werke des Nor

dens zuriick, nur gehorten diese bereits zum Repertoire eines 

Nicola Pisano in Siena. Uber diese recht allgemeinen 

Beriihrungspunkte mit der nordalpinen Plastik hinaus labt 

sich eine stilistische Zuordnung mit dieser nicht leicht bele- 

gen. Allerdings fallt auch eine genauere Einordnung in die 

italienische Skulptur uber die genannten Punkte hinaus, 

etwa im Sinne einer Werkstattzugehdrigkeit, recht schwer. 

Zwei Details freilich sind es, deren Herkunft deutlich nach 

Orvieto verweist. Dab eine Madonna gekront ist, ist in der 

gotischen Kunst Italiens nicht so selbstverstandlich wie 

nordlich der Alpen, wirkte doch vor allem in der Malerei die 

byzantinische Tradition nach. So kennen wir aus der Male

rei vor 1330 nur wenige bedeutende Beispiele wie etwa die 

Maesta Simone Martinis (1315) und den Karmeliteraltar 

Pietro Lorenzettis (1329 vollendet). Anders ist die Situation 

in der Skulptur. Seit Nicola Pisanos Sieneser Kanzel, die 

gegentiber seinen frtiheren Werken eine ganz neue Qualitat 

in der Rezeption der franzdsischen Hochgotik verrat, besitzt 

bei alien Nachfolgern Nicolas die Kronenform bei Madon- 

nen wie bei zeitgenossischen franzdsischen Madonnen fast 

immer als dominierendes Grundmotiv einen Gemmenreifen, 

der bisweilen in Zacken aufgebogen wird und dem stilisierte 

Blatter aufgesetzt sind. Bei der Brienne-Madonna bleibt der 

auEergewohnlich niedrige Kronreif ohne Gemmenbesatz.
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29. Giovanni di Stefano, Ziborium von S. Giovanni in Laterano, 

Apostel Petrus

30. Madonna im Domoperamuseum in Orvieto (angeblich aus

S. Giovanni in Orvieto)

Dariiber stehen die groEen Kronblatter ohne Vermittlung 

von Zacken. Die Blatter werden dabei nicht nach auEen 

gebogen. Dieser Kronenform am nachsten kommt die Krone 

einer stehenden, angeblich aus S. Giovanni in Orvieto stam- 

menden Holzmadonna im Orvietaner Domoperamuseum 

(Abb. 30).

Uber das signifikante Motiv hinaus lohnt sich eine wei- 

tergehende Beschaftigung mit dieser Madonna, die in der 

Forschung vermutlich deswegen zu wenig Beachtung gefun- 

den hat, weil sie weder in den Komplex der mit der Fassade 

zusammenhangenden Skulptur gehort noch ftir stringente 

Rezeptionsmodelle franzdsischer Gotik in Orvieto, obwohl 

sicher auch hier transalpine Vorbilder verarbeitet wurden,55 

so recht brauchbar ist. Vielmehr ist es eine andere, falsch- 

licherweise als kluge Jungfrau angesprochene stehende 

Madonna (Abb. 31) in demselben Museum, die wie kein 

zweites Werk in Orvieto Ausgangspunkt fur die Frage nach 

dem »Franzdsischen« in der Skulptur Orvietos zu sein 

hatte.56 Die Datierung in die 1290er Jahre im Zusammen- 

hang mit den fiir den Neubau des Domes belegten trans- 

alpinen Kiinstlern scheint hier die plausibelste.57 Von der 

Folie dieses Madonnenstils heben sich die Madonna aus

55 Garzelli, S. 59. Garzellis Meinung ist zuzustimmen, daE trotz der - 

freilich schwer benennbaren - franzdsischen Ziige die Figur als eine 

vermutlich umbrische Arbeit anzusehen ist. In Frankreich oder 

Deutschland sind mir keine Madonnen bekannt, die bezuglich der 

Krone der Brienne-Madonna naher stiinden, auch wenn die Kronen

form eher von dort herkommt als von der Tradition eines Nicola 

Pisano.

56 Ublicherweise ist es eine kleine sitzende Madonna, die den Frank- 

reicheinfluE zu belegen hatte, obwohl diese unter alien gotischen Holz- 

figuren der Domopera gewiE am wenigstens franzdsisch gepragt ist; 

vgl. Carli, S. 7 f.

57 Garzelli, S. 57.
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31. Madonna (sog. Kluge Jungfrau) 

im Domoperamuseum in Orvieto

S. Giovanni und diejenige des Brienne-Grabes scharf ab. Die 

»Kluge Jungfrau « reiht sich noch ganz in die Tradition des 

mit der Trumeaumadonna am Nordquerhaus von Notre- 

Dame in Paris wohl kurz vor 1250 gepragten, franzdsischen 

Madonnentypus, der in Frankreich bis ins 14. Jahrhundert 

ein langes Nachleben besitzt. In einer einheitlichen, energi- 

schen Bogenspannung baut sich der Korper vom rechten, 

hinteren FuE uber den iiberlangten Unterkorper bis zur nach 

vorne geschobenen und angehobenen Hiifte uber den ver- 

kiirzten und zuriickgelegten Oberkorper bis in den dagegen 

wieder nach vorne gereckten Kopf hinein auf. Konsequent 

laufen die wenigen, tiefen, ausgefacherten Schiisselfalten 

vom rechten Bein straff vor der linken Hiifte und dem als 

davor gehalten zu erganzenden Kind zusammen. An dieser 

Stelle erreicht die Figur Mariens mit den spitz ausgestellten 

Ellenbogen ihre groEte Breite. Entgegen dem Faltenverlauf 

(und damit gegeniiber dem Kind) wird der Oberkorper der 

Mutter zuriickgebogen. Als Kontrastmotiv zu den Schiissel- 

falten ist das diinne Untergewand am Oberkorper sehr flach 

gehalten.

Eine betonte Kontrastierung zwischen dem flachen 

Grund und eine Zuspitzung der plastischen Erhebungen 

sowie die eher dreieckig konturierte Gesamtform pragen 

den Gesichtstypus. Der sehr schmale und dtinnlippige, in der 

Mitte leicht zugespitzte Mund ist zwischen dem spitzen 

Kinn und einer feinen, kleinen und spitzen Nase eingesenkt, 

wahrend die Augapfel der zur Schlitzform neigenden Augen 

in einer denkbar flachen Hohle liegen, uber der sich die 

Brauen nur wenig vorwolben. Dagegen ist an der Madonna 

aus S. Giovanni alles behabiger, beruhigter, gelassener. Die 

energische Biegung hat sich nun in ein wohliges Wiegen in 

der Flache gewandelt. Die Figur ist auf Frontalitat, die 

bereits in der Sockelform mit einer breiten Oktogonseite an 

der Front praludiert wird, und in der Breite angelegt; der 

Kontur ist geschlossener, Ober- und Unterkorper sind aus- 

geglichener. Hebungen und Senkungen der Falten kontra- 

stieren wemger hart und sind im Gewandrelief recht gleich- 

maEig uber die Figur verteilt. Eine groEere Vielfalt an Falten 

bei einer einheitlichen, mittelfesten Stofflichkeit - darunter 

gibt es Falten, die Horizontalakzente setzen - entsteht nicht 

zuletzt auch dadurch, daE mehrere Stoffschichten in vari- 

ierender Glattung ubereinander gelegt sind. Eine groEere 

Einheitlichkeit resultiert auch daraus, daE es zu keinem 

Kontrast zwischen Ober- und Untergewand kommt. Es sind 

dies Unterschiede, die tendenziell auch zwischen der stehen- 

den Pisaner Madonna von Giovanni Pisano und der um 

1343 geschaffenen Madonna della Rosa Andrea Pisanos in 

Pisa58 oder eben auch zwischen der Madonna aus Compiegne 

und den fortschrittlichsten franzdsischen oder altniederlan- 

dischen Madonnen um 1330/1340 bestehen.59 Eine Datie- 

rung der Orvietaner Madonna aus S. Giovanni in diese Zeit 

diirfte daher am ehesten zutreffen.

Das Gesicht dieser Madonna unterscheidet sich erheblich 

von den stereotypen Konventionen der hofisch-verfeinerten, 

heiteren Gesichtsbildung der transalpinen Hochgotik. Es ist 

nicht mehr zugespitzt, sondern tendiert zu einem rechtecki- 

gen UmriE. Das Kinn stdEt nicht mehr spitz vor, sondern 

wirkt wie ein weiches Fettpolster, in dem Kinn- und Kiefer- 

partie verschmelzen. Die Augenbrauen uber den sehr viel 

starker gerundeten Augapfeln sind nicht mehr so weit gebo- 

gen und werfen sich nach den Seiten hin mehr und mehr zu

58 Kreytenberg 1984/1, S. 89.

59 So etwa die Madonnen aus Gosnay von 1329, die Madonna des Guy 

Baudet von 1341 in der Kathedrale von Langres oder die Alabaster

madonna aus Pont-aux-Dames in New York. Vgl. Abb. 35, 48 und 49 

bei Gerhard Schmidt, Gotische Bildwerke und ihre Meister, Ab- 

bildungsband, Wien, Koln, Weimar 1992.
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weich gepolsterten Wiilsten auf, die in eine Kerbe zwischen 

Wangenknochen und Schlafen miinden. Eine weiche, plasti- 

sche Durchformung auch der Partien jenseits der markan- 

ten, nun aber auch weniger spitzen Stellen von Kinn, Mund 

und Nase gleicht das Relief aus. Das Gesicht scheint nun 

nicht mehr gegeniiber den Haaren vorzustoEen, sondern 

wird durch die strahnigen, nur noch maEig ondulierten 

Haare gerahmt. Eine zweite Rahmung start einer kontra- 

stierenden, hiillenden Hohle stellt der Schleier dar.

Worin liegen nun die Gemeinsamkeiten mit der Brienne- 

Madonna? Obwohl es sich um eine sitzende Madonna han- 

delt, fallt die Flachigkeit des Aufbaus ins Auge. Anders als 

bei den bekannten mittelitalienischen Madonnen des ersten 

Trecentoviertels wird keine Verbindung der verschiedenen 

Ebenen von Bein, Kind und Oberkorper angestrebt.60 Jede 

der drei parallelen Ebenen bleibt fur sich. Beziiglich der 

Gesichtsbildung konnen wir die Beschreibung bei einigen 

Abstrichen in der Qualitat weitestgehend iibernehmen. Sehr 

ahnlich werden auch die Hande mit ihren langen, steifen, 

rohrenfdrmigen Fingern gebildet. Gut vergleichbar ist auch 

die Verunklarung bei dem orthogonal nach vorn stoEenden, 

rechten Unterarm. Zwar wird an der Brienne-Madonna zwi

schen Ober- und Untergewand unterschieden, doch wird der 

Unterschied mcht thematisiert, da das Untergewand nur 

wenig zu sehen und dabei nicht gestrafft ist. Die Gewand- 

starke entspricht der stehenden Madonna. Das geglattete 

Aufnehmen einer Faltenbahn durch ein dariibergelegtes 

Gewandteil bei einem insgesamt gleichmaEigen Faltenrelief 

treffen wir ebenfalls an. Ausgesprochen ahnlich sind einige 

Faltenmotive, wie etwa die gegenlaufigen Einstiilpungen an 

Stauchfalten jeweils oberhalb des rechten FuEes. Nicht mit 

der Brienne-Madonna, sondern mit dem sitzenden Kbnig 

weisen die seitlich versetzten, schlingernd fiber dem rechten 

Arm bzw. Bein herabfallenden Gewandsaume in zwei 

unmittelbar hintereinandergelegten Ebenen groEe Ahnlich- 

keit auf. Zuletzt sei das Motiv des Schleiers genannt, der als 

langes Tuch gebildet und waagrecht fiber den Oberkorper 

gelegt ist. Dies ist nun keine Erfindung der beiden hier ver- 

glichenen Madonnen, freilich auch kein franzdsisches 

Motiv. Auf der Suche nach weiteren skulptierten Madonnen 

mit diesem Motiv werden wir bei einem Fruhwerk Tino di 

Camainos, der Madonnenstatuette im Museo Civico in

60 GroEe Unterschiede bestehen zu der von Antje Kosegarten, »Einige sie- 

nesische Darstellungen der Muttergottes aus dem friihen Trecento«, 

Jahrbuch der Berliner Museen, 8 (1966), S. 96-118, vorgestellten sie- 

nesischen Gruppe von sitzenden Madonnen, die stark Erfindungen von 

Nicola und Giovanni Pisano verpflichtet sind; so etwa in der rund- 

plastischeren Konzeption der Sitzgruppe und in der Kontrastierung von 

Ober- und Untergewand. Auch mit der noch starker gerundeten, fein- 

linigeren, sitzenden Holzmadonna in der Orvietaner Domopera, die 

aufgrund vermeintlicher franzdsischer Elemente Ramo di Paganello 

zugeschrieben wird, besteht keine engere Verwandtschaft.

Turin von 1313, und erneut in der Orvietaner Domopera 

ffindig, mit einer um 1330 zu datierenden Statuette eines 

Bildhauers, der an den oberen Teilen der Domfassaden- 

reliefs mitgearbeitet haben diirfte.61 Wie in Assisi greift das 

Kind in den Schleier. In der Skulptur ist das Motiv vor Tinos 

Madonnenstatuette unbekannt. Entwickelt wurde es von 

Duccio, der unter den als Schleier fiber den Kopf gezogenen, 

byzantinischen Mantel noch einen zweiten, jetzt weiEen 

Schleier legte.62 Der Griff in den Schleier ist zunachst noch 

zaghaft bei Duccios Madonna in Perugia (um 1305)63 und 

dann voll ausformuliert im Londoner Marientriptychon, 

das etwa in derselben Zeit wie Tinos Turiner Madonna ent- 

standen sein diirfte. Wie zuletzt Hans Korner gezeigt hat, 

gait einer verbreiteten Tradition zufolge im Schleiertuch das 

Grabtuch Christi prafiguriert.64 Der im Schleier antizipierte 

Tod Christi veranschaulicht naturgemaE die Hoffnung auf 

Erldsung und verdeutlicht so die Funktion der Madonna als 

advocata der Interzession.

VIE

Voraussetzungslos in Italien ist das Ersetzen von Stfitzglie- 

dern, etwa der Spiralsaulchen des de Braye- und des Cerchi- 

Grabs, durch Apostelstatuetten. Zwar ist nicht das Ersetzen, 

aber doch das Bestiicken der Stiitzen mit einem Apostel- 

zyklus aus der hoch- und spatgotischen Skulptur nordlich 

der Alpen bekannt. Der Magdeburger Domchor, die Sainte 

Chapelle in Paris, der Kblner Domchor und der Ghor der 

Aachener Pfalzkapelle sind die prominentesten und signi- 

fikantesten Beispiele. Wenigstens drei davon sind Konigs- 

bzw. Kaiserbauten im engeren Sinn.65 Es ist sicher kein 

Zufall, daE sich im Dom von Siena, dem einzigen italieni- 

schen Bau, an dem von der Tatigkeit Nicola Pisanos an bis 

zur Baptisteriumfassade uber viele Jahrzehnte kontinuier- 

lich die Architektur und noch mehr die Skulptur aus dem 

nordalpinen Raum rezipiert wurde, auch das einzige mittel- 

alterliche Beispiel Italiens fur einen Apostelzyklus an Pfei-

61 Garzelli, S. 60. Bei Carli, S. 63, ist es »Vitale Maitani(?)«.

62 Gizella Firestone, »The sleeping Christ-Child in the Italian Renais

sance. Representations of the Madonna«, Marsyas, 2 (1942), S.44.

63 Francesco Santi, Galleria Nazionale dell’Umbria. Dipinti, sculture e 

oggetti d’arte di eta romanica e gotica, Rom 21989, S. 43 f.

64 Hans Korner, »Hans Baldungs >Muttergottes mit der Weintraube<«, 

Pantheon, 1988, S. 57.

65 Die Ste. Chapelle ist die Palastkapelle Ludwigs IX. Aachen ist ohne 

Karl den GroEen und Karl IV. ebensowenig verstandlich wie Magde

burg ohne Otto den GroEen und Otto IV Die Deutung des Kolner 

Dorns als Konigskirche von Wilhelm von Holland und Richard von 

Cornwall, wie sie Hans Sedlmayr, »Die gotische Kathedrale Frank- 

reichs als europaische Konigskirche «, in: Epochen und Werke, Bd. 1, 

Miinchen 1985, S. 188 ff., vorschlug, ist nicht haltbar.
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lern befand. Doch waren es hier die Langhaus- statt der 

Chorpfeiler, die um 1320 mit Aposteln bestiickt warden.66

Die nachantike, figiirliche Sarkophaggestaltung kam in 

Frankreich and Spanien im friihen 12. Jahrhandert auf.67 

Dort waren die Themen entweder litargische - aas einem 

Strang davon werden sich die pleurants entwickeln -,68 bio- 

graphische oder dynastische - die Kontinuitat der Herr- 

schaft fiber den Tod hinaas war dabei der tragende Gedanke. 

Letzteres griffen die Anjou far ihre Neapolitaner Graber 

aaf. Far das Brienne-Grab war dies aas naheliegenden 

Griinden nicht gat moglich. Nach Aasweis der Monamente 

setzt die figiirliche Sarkophagfront in Italien am 1300 bei 

typologisch stark an antiken Sarkophagen aasgerichteten, 

oberitalienischen Grabern,69 auEerhalb dieses Bereichs hin

gegen erst mit dem von Tino di Camaino 1315 geschaffenen 

Grab Heinrichs VII. ein. Die dortigen Apostelstataetten sind 

also zagleich aach die friihesten an einem mittelalterlichen 

Grabmal in Italien. Eine politische Interpretation im Sinne 

einer spezifisch ghibellinischen Herrschaftsaaffassang von 

einem gottesanmittelbaren Kaiser als Schopfer eines irdi- 

schen Paradieses and salvator mundi im AnschluE an Dan

tes De monarchia, wie sie Gert Kreytenberg vorgeschlagen 

hatte,70 ist ausgeschlossen, allein schon weil das komplette 

Thema im engsten Neapolitaner Umkreis Tinos vorkommt 

and aach sonst in redazierter Variante in Italien mehrfach 

auEerhalb einer betont ghibellinischen Parteigangerschaft 

nachweisbar ist.71

Das einzige Grabmal in Italien, aaf das eine nicht nar all- 

gemein heilsgeschichtliche Interpretation der Apostelikono- 

graphie, sondern eine historisch herrschaftliche zatreffen 

konnte, ware das Brienne-Grab. Die vollstandige Apostel- 

reihe war im Mittelalter - sei es in der Portalskulptur, sei es 

66 Middeldorf Kosegarten 1984, S. 135 ff. und 353 f., die zeigen 

konnte, dal? die in der Sieneser Domopera befindlichen Apostel schon 

seit dem 15. Jahrhundert fur die Langhauspfeiler dokumentiert sind, 

datiert den Zyklus auf 1315/1325.

67 So das Grab Erzbischof Hinkmars in St. Remi in Reims, das Grab 

der Doha Sancha in Jaca. Das Grabmal des Petrus a Fonte Salubri in 

Airvault zeigt Apostel, moglicherweise durch den Namenspatron des 

Verstorbenen bedingt.

68 Lunghi, S. 15, erkennt in den Aposteln die Rolle von pleurants nach 

dem Vorbild des »Grabes Ludwigs des Heiligen« in St. Denis. Apostel 

und pleurants sind in der Grabmalikonographie Frankreichs weder 

genetisch noch thematisch zusammenzusehen. Das Grabmal, auf das 

sich Lunghi bezieht, ist dasjenige fiir Louis de France, das von Royau- 

mont nach St. Denis gebracht wurde. Man sollte hier auch nicht von 

pleurants, sondern von einem Trauerzug sprechen - also Teil einer 

Liturgie im Diesseits, wahrend die Apostel endzeitlich verstanden 

werden.

69 Es sind dies in Bologna das Grabmal Rolandino Passeggeris’, in Brescia 

dasjenige fiir Berardo Maggis, in Padua das Grabmal Rogati-Negri und 

in Piacenza der Sarkophag in S. Giovanni in Canale.

70 Kreytenberg 1984/2, S. 60.

71 Vgl. Negri Arnoldi, »Sulla paternita di un ignoto monumento campano

e di un noto sepolcro bolognese«, in: Garms/Romanini, S. 431-438.

bei den Fresken an der inneren Westseite von Kirchen - 

meist eschatologisch auf das Richten am jungsten Tag bezo- 

gen, gemafi Mt. 19, 27-28: »Wenn die Welt neu geschaffen 

wird und der Menschensohn sich auf den Thron der Herr- 

lichkeit setzt, werdet ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auf 

zwolf Thronen sitzen und die zwolf Stamme Israels richten.« 

In einem weiteren und allgemeineren Sinn stehen die Apostel 

fur die eschatologische Heilsgemeinde, die himmlische Kir- 

che, das himmlische Jerusalem, dessen Mauern mit zwolf 

Pfeilern mit den Namen der Apostel besetzt sind - in den 

durch Apostel ersetzten Saulen ist dies in Assisi wie in Mag

deburg, Paris, Koln oder Aachen anschaulich sinnfallig - 

und in das der Tote einmal einziehen mochte. Demnach geht 

es hier um das endzeitliche und nicht das sofortige Parti- 

kulargericht nach dem Tod. Wenn Dante den Konig in der 

Tradition der Zweikorperideologie in die Nahe Christi 

riickt, dann meint das nicht, dal? ein Konig am jungsten Tag 

zu Gericht sitzen wird, denn die Heilsgeschichte haben 

Dante oder Heinrich VII. nicht abgelehnt, sondern alienfalls 

den Anspruch des Papsttums, dal? der Kaiser der Heils- 

vermittlung des Papstes bedurfte.

Die bei frtihchristlichen Sarkophagen haufige und fiir 

Grabmaler auch angemessene Apostelikonographie scheint - 

abgesehen von einem fur das Grabmal des 1253 verstorbe

nen Dogen Marino Morosini im Atrium von S. Marco in 

Venedig wiederverwendeten frtihchristlichen Sarkophag72 

und einem vereinzelten romanischen Beispiel in Airvault - 

fiir die mittelalterliche Sepulkralkunst erst nach 1300 etwa 

gleichzeitig in Katalonien, Frankreich, den alten Nieder- 

landen73 und Italien aufgekommen zu sein und sollte auch 

in der Folge fiir Monumentalgrabmaler eine nicht allzu 

haufige Thematik bleiben.

Im Ghor der Aachener Pfalzkapelle beziehen sich die 

zwolf Apostel auf den Weltenrichter im SchluEstein. Nun ist 

dieser Ghor inhaltlich nichts anderes als ein monumentaler 

Schrein um den Karlsschrein, auf dem der bei seiner Kano- 

nisation als verus apostulus bezeichnete Karl der GroEe in 

einer Reihe deutscher Konige und Kaiser thront. Deren 

besondere Verbindung zum Apostelkult gerade an und in 

den Grablegen laEt sich fiber das Mausoleum des Theode- 

rich in Ravenna, auf dessen Kuppelschale sich zwolf Steine 

mit dem Namen der Apostel befinden, bis zu Konstantin

72 In der venezianischen Grabmalikonographie des Trecento treten Apo

stel nur in historisierter Form als Trauernde am Sterbebett Mariens auf, 

so am Grab des 1339 verstorbenen Dogen Francesco Dandalo in der 

Frarikirche und bei einem It. Wolfgang Wolters, La scultura veneziana 

gotica 1300/1460, Bd. 1, Venedig 1976, S. 181, bald danach entstan- 

denen Grab in der Collezione Cini in Monselice.

73 Vgl. Abb. 179 in Agustin Duran Sanpere u. Juan Ainaud de Lasarte, 

Escultura gotica (Ars Hispaniae, Bd. 8), Madrid 1956; H. K. Cameron, 

»Attributes of the Apostles on the Tournai School of Brasses®, Trans

actions of the Monumental Brass Society, 13 (1980), S.283 und 297.
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zuriickverfolgen.74 Konstantin, der sich als dreizehnter 

Apostel verstand, lieE sich als Grabeskirche die Apostel- 

kirche in Konstantinopel errichten, bei der sich ein Mauso

leum befand, das auch den Neubau der Apostelkirche unter 

Justinian iiberlebte und bis 1028 die Grablege der apostel- 

gleichen75 byzantinischen Kaiser blieb. Eusebius von Casa- 

rea schreibt liber die Grablege: » Zwolf Male errichtete er 

dort gleichsam heilige Saulen zu Ehren und zum Gedachtnis 

der Apostelschar; mitten unter sie stellte er seinen eigenen 

Sarkophag, zu dessen beiden Seiten je sechs Apostel stan- 

den.«76 Gut denkbar ist, dab die Uberlieferung der wichtig- 

sten Grablege byzantinischer Kaiser die Konzeption des 

Brienne-Grabes, insbesondere die Wahl des Apostelthemas 

und dessen Verteilung mitgepragt hat. Hier umstellten die 

Apostel in einer im italienischen Mittelalter nicht mehr er- 

reichten Anschaulichkeit das Grab an den drei sichtba- 

ren Seiten, start wie in Pisa nur die Sarkophagfront zu 

schmticken. Indem nun das System der Vorderfront mit dem 

dutch Apostel flankierten Wappen pro Feld um eine mittige 

Statuette erweitert wurde, konnten - einmalig in der Apo- 

stelikonographie an mittelalterlichen Sarkophagen - sowohl 

an der Vorderfront sechs statt der sonst iiblichen vier, acht, 

neun oder zwolf77 Apostel als auch an beiden Seiten ins- 

gesamt sechs Apostel Aufstellung finden. Die Apostelikono- 

graphie italienischer Sarkophage beschrankt sich bis um 

1360 auf Werke Tinos und auf Werke, die stilistisch 

und/oder typologisch von Tino abhangig sind. Auch unter 

diesem Blickwinkel ist es konsequent, das Brienne-Grab hier 

einzureihen.

74 Die zwolf Ziegel, die in die Kuppelschale der Hagia Sophia eingefiigt 

wurden, waren mit Reliquien nicht nur der Apostel, sondern »aller 

Heiliger« gefullt, vgl. Harald Keller, »Reliquien, in Architekturteilen 

beigesetzt«, in: Beitrage zur Kunst des Mittelalters, Festschrift fiir Hans 

Wentzel zum 60. Geburtstag, Berlin 1975, S. 111. Weitere Belege fiir 

den kaiserlichen Apostelkult: Hertlein 1985, S. 62, Anm. 7. Nach 

dem Aachener Monument war es v. a. das Wiener Kaisergrab fiir Fried

rich III. von Nikolaus Gerhaert u. a. und ein fiir den Speyerer Dom 

geplantes Kaisergrab fiir Maximilian I., die die Apostelikonographie 

nicht nur als eine endzeitliche, sondern auch als als eine spezifisch kai- 

serliche einsetzten, wie Hertlein 1985, S. 59 ff. gezeigt hat.

75 Vgl. Otto Treitinger, Die ostromische Kaiser- und Reichsidee nach ih- 

rer Gestaltung im hofischen Zeremoniell, Jena 1938, S. 221.

76 Des Eusebius Pamphili Bischofs von Casarea ausgewahlte Schriften, 

iibersetzt und eingeleitet von A. Bigelmair, Bibliothek der Kirchenvater, 

I, Miinchen 1913, S. 181. Zur ersten Apostelkirche vgl. Richard Kraut- 

heimer, »Zu Konstantins Apostelkirche in Konstantinopel«, in: 

Gesammelte Aufsatze zur europaischen Kunstgeschichte, Kbln 1988, 

S. 81-90.

77 Vier Statuetten kommen nur bei dem reduzierten Programm vor (das

Grabmal in der Sylvesterkapelle in S. Croce in Florenz zeigt vier Apo

stel der Vorderfront, das Pendant dazu in der dortigen Ludwigskapelle 

besitzt nochmals vier auf der Riickseite; das Petroni-Grabmal und 

urspriinglich wohl auch das della Torre-Grabmal hatten neben den vier

Aposteln an der Vorderfront noch jeweils einen an jeder Schmalseite;

acht Apostel an der Front und je zwei an den Seiten weist das Grabmal

VIII.

Ein Verstorbener, mag er auch selbst als Herrscher Richter 

gewesen sein, wird mit »Einfuhrung« des Fegefeuers ein 

erstes Mai unmittelbar nach seinem Tod gerichtet, wofiir er 

der Vermittlung der Madonna als propitia et adiutrix et 

advocata... misero peccatori bedarf.78 Das wurde nirgends 

klarer formuliert als am Grabmal Roberts des Weisen. 

Angesichts der Vielzahl von Interzessionsgruppen an Grab- 

monumenten in Italien liegt es nahe, auch die Madonna am 

Brienne-Grab zu einer vollstandigen Interzession - vermut- 

lich mit Franziskus und Johannes - zu erganzen. So nimmt 

sich abschlieEend die weltliche Glorifikation in Demut 

zurtick. Allerdings raumt die mittelalterliche »Herrscher- 

theologie« dem Kbnig, anders als dem normalen Sterblichen, 

eine iiberzeitliche Permanenz uber die Zeitlichkeit seines 

Korpers hinaus ein. Ernst Kantorowicz hatte in seiner um- 

fangreichen Studie zu The King’s Two Bodies - ohne ge- 

nauere Kenntnis des historischen Kontextes aufgrund fal- 

scher kunsthistorischer Voraussetzungen - marginal auf das 

Brienne-Grabmal verwiesen als einer moglichen Darstellung 

dieser Herrschaftsideologie,79 die in der Tat zur Erklarung 

zwar nicht jeglicher Mehrfachdarstellung des Konigs an 

einem Grabmal, aber zumindest der Darstellung eines Toten 

und eines Thronenden beitragen kann.

Mag uns das Ubereinanderschlagen der Beine als VerstoE 

gegen das Decorum koniglicher Dignitas erscheinen, so 

hat dariiber das hochgotische Mittelalter anders gedacht. 

Es ist zwar nicht ganz richtig, dab dieses Beinmotiv, das 

zu Unrecht als ein besonders signifikantes Motiv unmittel- 

barer, transalpiner Deszendenz des Brienne-Grabes gewertet 

wurde,80 ein typisches Richtermotiv ist, wie immer wieder 

behauptet wurde.81 Dennoch ist festzuhalten, daE zwischen

des Enrico Sanseverino in Teggiano auf, ohne daE freilich wegen des 

Flachreliefs ein Umstehen auch anschaulich wird, neun sind es in Air

vault und zwolf am Grabe fiir Heinrich VII. An dem um 1340 entstan- 

denen Sarkophag der Amalfitaner Bischofe sind auf Vorder- und Riick- 

seite je sechs halbfigurige Apostel unter Arkaden, in deren Zwickel sich 

Wappen befinden, neben Christus bzw. Maria dargestellt.

78 Vgl. Cenci, S. 47, und Hueck, S. 263.

79 Kantorowicz 1990, S.427, Anm. 384. Er ubernahm die These von 

Valentiner, S.4-8, daf> es sich um das von Ramo di Paganello 

geschaffene Grabmal des 1282 verstorbenen Philipp von Courtenay 

handele. Unter dieser doppelt falschen Pramisse war die Einfiihrung 

des als lebend thronenden Dargestellten historisch nicht zu verorten. 

Fiir die Kunstgeschichte war Harrison, S. 26 f., die erste, die Kanto

rowicz’ Thesen auf die Statuen von Herrschern an mittelalterlichen 

Grabmalern anwandte.

80 Das Motiv ist in der italienischen Kunst der Gotik nicht so haufig wie 

in der englischen, aber keinesfalls war es vor dem Brienne-Grab in Ita

lien unbekannt. U. a. verwendet es Giovanni Pisano an der Pistoieser 

KanzeL In Assisi selbst kommt es im Fenster der Antoniuskapelle (kurz 

vor 1317) vor.

81 Hertlein, S. 26 ff., und zuletzt noch Herzner, S. 46.
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1250 und 1350 unter den mit diesem Motiv dargestellten 

Figuren Konige eindeutig dominieren. Diese sind nicht sel- 

ten als rechtsprechende, aber haufiger noch als befehlende 

Herrscher dargestellt. Als solche konnen sie gerecht, aber 

auch wie im Faile Herodes’ oder Pilatus’ ungerecht sein. Die 

Haltung meint Macht - Macht, die fehlbar sein kann.

Trotz der Personalunion von Jurisdiktion und Exekutive 

in der Person des Konigs zielte die Konigsideologie vorran- 

gig auf Recht und Gesetz und die damit verbiirgte Ordnung 

in Frieden. Wenn Johann von Brienne so scheinbar lassig 

thront, dann ist der Sinn nur ein geringfiigig anderer als das 

Thronen Roberts des Weisen, um so mehr als wir Szepter 

und Schwert erganzen mussen. Es war gerade die Richter- 

funktion thronender Herrscher, die insbesondere Birgitte 

Boggild Johannsen und Antje Middeldorf Kosegarten im 

Sinne eines umfassenden herrschaftlichen Machtanspruches 

und einer zunehmenden Profanisierung der Grabmalikono- 

graphie interpretierten und die sie in der Grabplastik erst- 

mals am Grabmal Heinrichs VII. in Pisa aufgrund der 

rekonstruierten Darstellung Heinrichs VIE (Abb. 32) zwi- 

schen seinen Beratern oder den Kurfiirsten82 realisiert sahen. 

Nun iiberzeugt zwar auch hier erne spezifisch ghibellinische 

Interpretation nicht, da thronende Herrscher mehrfach, ja 

vorrangig beim Hauptkontrahenten in Neapel dargestellt 

wurden, doch ware nicht auszuschliefien, dal? dieser sich die 

im kaiserlichen Lager von den Konstitutionen von Melfi bis 

hin zu Dantes Monarchia entwickelten Ideen des mittelal- 

terlich monarchischen lustitia-Begriffes (der Herrscher als lex 

animata etc.) angeeignet hat. Diese sind ja weniger parteien- 

spezifisch als vielmehr grundsatzlich herrschaftsideologisch, 

zumal die herrschaftsexegetische Differenzierungsfahigkeit 

eines Dante nicht in das Medium einer einzigen Sitzstatue 

iibersetzbar ist, sondern eines klarenden Darstellungsum- 

feldes bedarf. Mit einer in Biisten von Richtern und einer 

lustitia exemplifizierten, juristischen Ikonographie und den 

Loyalitat fordernden Drohinschriften intendierte das Capu- 

aner Briickentor eine kontextuelle Klarung. Doch selbst die

ses Ensemble ware als steinerne Edition der Konstitutionen 

von Melfi iiberinterpretiert, zumal nach wie vor Probleme 

der inhaltlichen Deutung offenstehen.83

Mehrfach wurde die am Capuaner Briickentor gewon- 

nene, auf spezifisch christliche Konnotationen verzichtende 

Deutung des thronenden Herrschers ohne Reflexion uber 

den veranderten Bildtrager auf das pisanische Kaisergrab-

32. Konig (Heinrich VII.?, Ludwig der Bayer ?) im Domoperamuseum 

in Pisa

82 Die verschiedenen Rekostruktionen bei Kreytenberg 1984/2, 55 f.

83 Zum Briickentor und seiner Geschichte grundlegend: Carl Arnold Wil

lemsen, Kaiser Friedrichs II. Triumphtor zu Capua, Wiesbaden 1953, 

und ders., Aggiornamento dell’opera di Emile Bertaux sotto la direzio- 

ne di Adriano Prandi, Bd. 5, Rom 1978, S. 923-928. Wenn die Inter

pretation des Capuaner Briickentores dann auch auf weitere Darstel- 

lungen von thronenden Herrschern an offentlicher Profanarchitektur,

wie die Sitzstatue Karls von Anjou am romischen Kapitol und diejeni- 

gen von Bonifaz VIII. an den Stadttoren Orvietos, eingewirkt haben 

wird, so ist viel von einer differenzierten Herrschaftssemantik verloren 

gegangen. Diese Statuen symbolisieren zunachst kaum mehr als die 

durch die jeweiligen Herrscher verkorperte Macht, die sich ihrem eige- 

nen Selbstverstandnis zufolge naturgemal? als die richtige, gerechte, 

friedensstiftende etc. definiert.
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mal, fiir das hauptsachlich die deutsche Forschung die Zu- 

gehdrigkeit der im Domoperamuseum befindlichen Konigs- 

gruppe behauptete, iibertragen.84 Dal? der zeitgendssische 

Betrachter mit dem fiir die behaupteten Interpretationen 

notwendigen Wissen um das Briickentor vor das Grabmal 

getreten ist, wird man schwer beweisen konnen. Es sei hier 

nicht abgestritten, dal? unter den verschiedenen genetischen 

Strangen die thronenden Herrscher an Stadttoren fiir die 

Entwicklung, kaum aber fiir die Deutung des thronenden 

Herrschers an Grabmalern eine Rolle gespielt haben konnen.

Die semantische Struktur dieser Tradition freilich fiigt 

sich nicht nahtlos in die neue Aufgabe. Ein gewandelter 

Werkzusammenhang verlangt eine entsprechend gewandelte 

Interpretation der inhaltlichen Struktur. Das hat uns die 

jiingst (zu-)vielbeschworene Kontextualitat eines Kunst- 

werkes gelehrt. Die Darstellung eines thronenden Herr

schers am Eingang zu seinem Herrschaftsgebiet zu Lebzeiten 

vermittelt Machtanspriiche anderer Art an andere Adres- 

saten mit einem anderen Grad an Offentlichkeit als die Dar

stellung eines Verstorbenen als thronender Herrscher an sei

nem in einer Kirche aufgestellten Grab im Zentrum seiner 

ehemaligen und daher nur noch ideologisch, aber nicht fak- 

tisch prolongierbaren Macht. Ob ein Verstorbener dem 

Anspruch gerecht werden kann, die Verkorperung der lex 

animata zu sein, erscheint fraglich, denn der Rezeptions- 

anspruch eines totalitaren Machtgebarens ist hier grund- 

verschieden von der liturgischen Einbindung und dem 

Wunsch nach Fiirbitte dort. Im Grabmal verschieben sich 

naturgemal? die inhaltlichen Akzente in der Darstellung des 

thronenden Herrschers gegeniiber einem Stadttor von selbst: 

von der Verkorperung der lex animata zu einer Kontinuitat 

der Herrschaft, die sich nicht mehr allein in der monarchi- 

schen iustitia ihre ideologische Rechtfertigung konstruiert, 

von der Person zur notwendigen Institution. Im ikonogra- 

phischen Kontext ist denn auch nichts, was in Assisi auf 

detailliertere Argumente eines ideologischen Herrschafts- 

konstruktes verwiese. Die These eines ikonographischen 

pars pro toto, die die Einzelfigur im historischen Gedachtnis 

des Betrachters zu umfassender und eindeutiger Interpreta

tion erganzt, scheitert an zu vielen Kontextvarianten.

Sicher aber war der Kontext im Trecento nicht allein 

schon der Aufgabe nach vom Briickentor verschieden, son- 

dern auch im Referenzsystem des Programmes selbst. Die 

Darstellung eines thronenden Herrschers (Heinrich VII. 

oder Ludwig der Bayer) zwischen sechs stehenden, als Bera- 

ter oder Kurfiirsten gedeuteten Figuren in Pisa belegt eine 

gravierende Akzentverschiebung gegeniiber dem absoluten 

Machtverstandnis einer allein gottgegebenen monarchi- 

schen Gerechtigkeit in Capua hin zu einer irdischen Bedingt- 

heit des monarchischen Machtanspruchs.85 Nach dem Inter

regnum und seinen Folgen wie Wahlkdnigtum und Ausbil- 

dung des Kurfiirstenstandes kann dies kaum iiberraschen.

An diese Verschiebung kniipfen auch Tinos neapolitanische 

Grabmalkonzepte an. Sie werden angesichts der verschiede

nen Machtkonstellationen im Reich und im regno weiter- 

entwickelt, indem sie den thronenden Herrscher erstmals in 

die Grabmalikonographie integrieren. Sie bauen das Pro- 

gramm aus, indem etwa Karl von Kalabrien an der Sarko- 

phagfront inmitten von geistlichen und weltlichen Rat- 

gebern thront, und (freskierte) Hoflinge oder Ratgeber die 

Sitzstatue Roberts des Weisen umgeben, wahrend sich der 

thronende Konig an der Sarkophagfront zwischen Mit- 

gliedern seiner Familie zeigt. Monarchische Herrschaft defi- 

niert sich nun nicht zuletzt auch uber das Umfeld. Zuge- 

spitzt formuliert: Die iiberzeitliche Legitimation Friedrichs 

II. weicht bei Heinrich VII. oder Ludwig dem Bayern und 

noch mehr bei Robert dem Weisen einer historischen von 

Hof, Klerus und Familie.

Moglicherweise bedingte erst dieser Wandel das nun star

ker thematisierte Legitimationsmodell einer dynastischen 

Sukzession des Konigs sowohl als Person, wie sie bereits in 

der Darstellung von Familienmitgliedern anklingt, als auch 

als Institution. Fiir den Konig, wie Kantorowicz gezeigt hat, 

wurde die Unterscheidung zwischen Person und Dignitat 

getroffen. Fiir letztere wurde eine fiktive Unsterblichkeit 

behauptet, mit der seine dignitas weiterlebt: Tenens dignita

tem est corruptilis, Dignitas tamen semper est, non moritur. 

»Der Konig als Amtstrager konnte nicht sterben, durfte 

nicht sterben, sonst waren unzahlige Fiktionen der Unsterb

lichkeit zusammengebrochen. Wahrend die tatsachlichen 

Konige starben, spendet man ihnen Trost, dal? sie >als Kdnige< 

nie starben.«86 Kantorowicz erkannte in dieser Ideologic 

permanenter Konigsherrschaft die Grundlage einer Grabmal

ikonographie mit der doppelten Darstellung des Verstorbe

nen, einmal als toter und einmal als noch lebender Konig. 

Kantorowicz hatte aber weniger Beispiele in Italien, wo die 

Juristen die Unterscheidung zwischen dem natiirlichen Kor- 

per und der dignitas des politischen Korpers entwickelt hat- 

ten, vor Augen als vielmehr die fiir die These weniger 

anschaulichen, seit etwa 1360/70 nachweisbaren und unter 

dem kuriosen typologischen Begriff des Transi-Doppel- 

deckergrabes bekannten Grabmaler vor allem Englands.

84 Zuletzt Kreytenberg 1984/2, passim; Hertlein 1985, S.70; Mid- 

deldorf Kosegarten 1990, S. 319-322.

85 So auch Tanja Michalsky in ihrer noch nicht publizierten Dissertation 

zu den neapolitanischen Grabern Tinos. Ihr sei hier fiir das vertrauens- 

volle Uberlassen von Teilen ihres Manuskriptes herzlich gedankt.

86 Kantorowicz 1990, S.431; zur unsterblichen Dignitas vgl. Kanto

rowicz 1990, S. 381 ff.; Kantorowicz 1990, S. 416, hat gezeigt, dafi 

in England seit 1327 bei der Bestattung des Konigs auf den Sarkophag 

eine Figur gestellt wurde ad similitudinem regis aus Holz, Leder oder 

Gips, der man die Kronungsgewander angelegt hatte und die die Insi- 

gnien trug.
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Die These einer Darstellung der dignitas wiirde auch 

erklaren, warum die Verbindung von Gisant und Thronen- 

dem in Italien aufkam und zunachst auch nur dort behei- 

matet war. Im Gegensatz zur haufigen Dichotomic in der 

nordischen Gisantikonographie, fur die Panofsky den 

Begriff »Pseudo-gisant« erwog,87 bei dem sich Elemente von 

Tod und Leben mischen, zeigen bis um 1500 bis auf wenige 

Ausnahmen die italienischen Gisants den Verstorbenen; 

einem Transi, der sich vom ohnehin als tot gezeigten, nicht 

partiell verlebendigten Gisant noch hatte unterscheiden 

miissen, fehlten in Italien die Voraussetzungen. Mit dem ver- 

wesenden Korper, der in der Friihzeit des Typus zunachst 

kein Korper eines Konigs, sondern derjenige eines hohen 

Adeligen oder Geistlichen war, kommt bei den transalpinen 

Transis in die Ikonographie eine im Sinne des typisch spat- 

mittelalterlichen memento mori moralische Konnotation, 

die so kraE fur den natiirlichen Korper in der trecentesken 

Vorstellung von dignitas nicht formuliert ist. Dort ist er als 

Mensch ein Sterblicher wie jeder Mensch, aber wie nur die 

wenigsten Menschen ist er eben auch ein Konig. Auf der 

anderen Seite ist die iiberzeitliche Amtsprasenz und -per- 

manenz in Italien ungleich anschaulicher gefaEt als bei 

den Transi-Doppeldeckergrabern. Denn dort ist der lebende 

Konig ein in voller Amtswurde thronender, hier hingegen ein 

zweiter Gisant, der als nur partiell Eebender nur ansatzweise 

den Anspruch ewigwahrender Vitalitat des politischen Kbr- 

pers einzuldsen vermag.

IX.

Wo und unter welchen Bedingungen kam in der Sepul- 

kralplastik die doppelte Darstellung des Verstorbenen, ein- 

mal als toter Konig beim Gisant und einmal als herrschen- 

der Konig auf dem Thron in Italien, auf? Genannt wurde in 

der Literatur meist das Grabmal fur Heinrich VII. Als des- 

sen angebliches Vorbild brachte Harald Keller dagegen das 

nicht mehr erhaltene Grab des 1285 verstorbenen Karl von 

Anjou in die Diskussion.88 Es befand sich im Dom von Nea- 

pel, »ove fu posta la statua in abito reale sedente sopra tin 

leone «.

Hertlein konnte nachweisen, dab das von Keller ange- 

fiihrte Grab fur Karl um 1333 erst in der Planung steckte.89 

Hertleins Meinung, daE es nie zur Ausfuhrung kam, wider- 

legt eine neapolitanische Quelle des Seicento. Das Grab 

87 So zumindest soil Panofsky It. Kantorowicz 1990, S. 426, Anm. 383, 

den in Frankreich iiblichen Gisant gesprachsweise gegentiber Kanto

rowicz bezeichnet haben. In seinem Grabmalbuch verwendet Panofsky 

diesen Begriff allerdings nicht.

88 Harald Keller, »Die Entstehung des Bildnisses am Ende des Hochmittel- 

alters«, Romisches Jahrbuch fur Runstgeschichte, 3 (1939), S. 303 f.

89 Hertlein 1966, S. 29 ff.

befand sich neben dem Hochaltar des Domes und wurde 

1596 zerstort. Nach dem Umbau durch Domenico Fontana 

wird die Figur des thronenden Karl von Anjou noch 

erwahnt: »Vedesi ora la statua del Pantica sepoltura di Carlo 

assisa, come detto abbiamo, sopra il leone sulla porta pic- 

ciola del Duomo«.90 Jiingst wurde dann die Zugehdrigkeit 

der »Heinrichsgruppe« mit zwingenden historischen Argu- 

menten von Volker Herzner nicht nur aus dem Grabmal, 

sondern auch aus dem Werk Tinos ausgeschieden91 - Argu- 

mente, die auch durch den stilistischen Befund erhartet 

werden, der im CEuvre Tinos weder in der Figuren- und 

Kopferfindung noch in der Gewandbildung Parallelen hat. 

So konnen wir Grabmaler mit der Statue eines thronenden 

Konigs in der ersten Trecentohalfte dreimal nachweisen - 

Karl von Anjou, Robert der Weise und Johann von Brienne. 

Fur alle drei Grabmaler kommt die Auftraggeberschaft vom 

neapolitanischen Hof, an dem die mit dem neapolitanischen 

Konigshaus eng verwandten Nachkommen und Nachfolger 

Johanns von Brienne als Lateinische Kaiser lebten. Da bis in 

die 1370er Jahre an neapolitanischen Grabern die jeweils 

Memorierten noch in mindestens sechs weiteren Fallen 

thronend dargestellt wurden,92 wird man sogar von einer 

neapolitanischen Eigenart sprechen miissen. Dabei wurde 

offenbar anfanglich modal unterschieden zwischen Konigs-

90 F. Capecelatro, Storia di Napoli (1640) (Collezione di ottimi scrittori 

italiani in supplement! ai Classici Milanesi, IX-XII), Bd.4, Pisa 

1820-21, S.253. Herzner, S.46, erwagt die Moglichkeit, dafi der 

thronende Konig in Assisi eventuell identisch sei mit der ehemals im 

Dom von Neapel befindlichen Statue Karls von Anjou. Allein schon die 

Tatsache, daf> der thronende Konig in Assisi schon vor 1596 mehrfach 

nachgewiesen ist, macht Herzners Vermutung obsolet.

91 Vgl. Herzner, passim, der sich dem iiberwiegenden Teil der italie

nischen Forschung zum Heinrichsgrab anschloK Die Interpretation 

der »Heinrichgruppe« durch Middeldorf Kosegarten 1990, 

S. 319-322, trifft fur eine Anbringung an einem der Stadttore Pisas 

oder am Palazzo degli Anziani weitaus besser zu als fur ein Grabmal. 

Kein Argument fur einen thronenden Herrscher in Pisa ist die Darstel

lung des in sich zusammengesunkenen, fiir die Exequien auf den Thron 

gesetzten, toten Antonio degli Orsi an seinem Grabmal in Florenz, das 

nie einen Gisant hatte; vgl. Korner, S. 54-57.

92 Die Beispiele sind aufgezahlt bei Boggild Johannsen, S. 100. Noch 

das groEte gotische Grabmal Neapels (und Italiens), dasjenige von 

Konig Ladislaus (J 1414) in S. Giovanni a Carbonara zeigt den Ver

storbenen als Thronenden. Harrison, S. 198 und 338-341, berief sich 

bei ihrer Deutung des Grabmals Roberts des Weisen im Sinne der 

Dignitas auf Kantorowicz, sah den Ursprung aber beim Kaisergrab in 

Pisa. Sie bindet die Interpretation beider Grabmaler an tagespolitische 

Machtprobleme - in Pisa die ghibellinischen Hoffnungen, in Neapel die 

dynastische Sukzession, da sich die Anjou ihrer Macht angeblich nicht 

sicher sein konnten -, wo es doch gerade das Prinzip der Dignitas ist, 

von permanenter und allgemeiner Giiltigkeit zu sein. Die politischen 

Ereignisse verschwinden hinter dieser Allgemeingultigkeit. Sie sind, so 

sie iiberhaupt zutreffen, alienfalls Voraussetzungen fiir die Entstehung, 

die inhaltlich in den Losungen anschaulich nicht zu erkennen sind. 

Ansonsten ware ja die Darstellung des Thronenden kein Ausdruck von 

Macht, sondern von Schwache!
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33. Stiche nach den 

beiden Sitzstatuen 

Kbnig Dagoberts 

in St. Denis

grabern mit der Darstellung des Thronenden als vollplasti- 

scher Figur liber dem Sarkophag93 und den Grabern der 

Thronfolger, Fursten etc. mit dem Reliefbild des Thronen

den am Sarkophag.

Das Konigreich Neapel war im Trecento das einzige 

Konigreich auf italienischem Boden. Wie nirgendwo sonst 

im damaligen Europa wurde dort im zweiten Jahrhundert- 

viertel eine dynastische Selbstdarstellung mittels monumen- 

taler Grabmaler betrieben, die in diesem Umfang nur in der 

Grabmalpolitik Ludwigs des Heiligen eine Parallele hat. Die 

umfassende, sepulkrale Presentation war im regno nicht 

ohne einen gewissen Vorlauf, erreichte aber nach dem Ein- 

treffen Tino di Camainos eine neue Quantitat und eine den 

anspruchsvollen Aufgaben angemessene, neue Qualitat.

Dal? innerhalb der italienischen Grabmalkunst gerade in 

Neapel die Darstellung des Verstorbenen auf einem Thron 

aufkam, ist um so weniger verwunderlich, als die wichtig- 

sten typologischen Voraussetzungen gerade nicht bei Monu- 

menten der deutschen Kaiser, sondern bei den vier wichtig- 

sten Grablegen der franzdsischen Konige zu suchen sind. In 

der Krypta von St. Medard in Soissons standen die beiden 

um 1240/50 entstandenen Statuen der merowingischen 

Konige Chlotar I. und Sigebert I. in Nischen seitlich ober- 

halb der beiden Grabplatten.94 Bei den ungefahr gleichzeiti- 

gen Grabern fur die Kinder Ludwigs des Heiligen, Jean und 

Blanche de France, in Royaumont wurde die doppelte Dar

stellung als Gisant und als Standfigur in jeweils einem Arko- 

solgrab zusammengefal?t.95 Eine polarisierte Ausdifferenzie- 

rung zwischen dem Gisant als Darstellung eines Toten und 

der Darstellung in einer vitalen Pose der Macht ist hier frei- 

lich noch nicht anzutreffen, wie denn auch zu diesem Zeit- 

punkt die Theorie der dignitas noch nicht ausgebildet war.

Sitzstatuen franzdsischer Konige entweder in einem 

Grabmalkontext oder als Stifterbilder wurden im 12. und 

13. Jahrhundert fur St. Denis, St. Medard in Soissons und 

St. Remi in Reims geschaffen. So gab es in Soissons aul?er 

den genannten Grabern zwei Sitzstatuen von Chlotar I. und 

Sigebert I.,96 ohne dal? ein Zusammenhang mit den Grabern 

der Krypta zu erkennen ware. In St. Dems stand eine um 

1140/50 geschaffene Sitzstatue des liber zwei Lowen thro

nenden, vermeintlichen Abteigrlmders Dagobert.97 Eine 

zweite, vermutlich im Zusammenhang mit der Grabmalserie

93 Am Grabmal Roberts des Weisen hatte man den zwei Korpern des 

Kbnigs doppelt Rechnung getragen. Mit der dynastischen Ikonogra- 

phie an der Sarkophagfront wurde die historisch-faktische Kontinuitat 

des natiirlichen Korpers des Kbnigs thematisiert und mit dem Thro

nenden die ideelle »Perpetuitat der Hoheitsrechte des ganzen politi- 

schen Kbrpers« (Kantorowicz 1990, S.381), beide zusammen sind 

im Begriff der dignitas verbunden. Insofern trifft Kantorowicz’ These 

sogar mehr auf das Grab Roberts als auf englische Transi-Doppel- 

deckergraber zu.

94 Erlande-Brand., S. 137 f. und Abb. 63-69.

95 Erlande-Brand., Abb. 109-114.

96 Hamann-MacLean, Abb. 52 f. Die Datierung ins mittlere zwblfte 

Jahrhundert durch Erlande-Brand., S. 119 f., wurde von Hamann- 

MacLean, S. 160, angezweifelt, der eher Verbindungen zu Nikolaus 

von Verdun sieht, was in der Tat wahrscheinlicher ist.

97 Hamann-MacLean, S. 158, datiert nach 1137. Kramp, S. 146, erwagt 

als originalen Aufstellungsort einen Platz neben dem Hochaltar. Dies 

scheint plausibler als die These von Hamann-MacLean, S. 159, dal? 

sich die im 18. Jahrhundert in dem vermutlich 1137 begonnenen West- 

bau befindliche Figur schon immer dort befunden habe. Seine Da

tierung versucht diesen Aufstellungsort zu beriicksichtigen. Hingegen 

erscheinen uns die Argumente fur die Zweifel von Kramp, S. 146, an 

der Identifikation ein wenig zu bemiiht.
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von 1263/64 entstandene Version dieses Themas befand sich 

im Kreuzgang ostlich des Siidquerhausportals. Dort thronte 

Dagobert (Abb. 33) ebenfalls tiber einem gegenstandigen 

Lowenpaar zwischen zwei nicht naher identifizierbaren 

Begleitern, die als Sohne Dagoberts oder als Berater gedeu- 

tet werden.98 Da Dagobert das aufwendigste Grab der unter 

Ludwig dem Heiligen geschaffenen Serie franzdsischer 

Konigsgraber erhielt, ist eine ausschlieElich sepulkrale Inter

pretation der Sitzstatue hier ausgeschlossen. Gleichwohl 

darf diese Dagobertgruppe in der Motivgenese sicher keinen 

geringeren Platz beanspruchen als das Capuaner Briicken- 

tor. In St. Remi in Reims, dem Aufbewahrungsort fiir das 

Salbol der Konigskronung, wurden die Sitzstatuen Lothars 

des Uberseeischen und Ludwigs IV. unter Baldachinen um 

1130 unmittelbar neben ihren Grabern zu seiten des 

Hauptaltars - eine vergleichbare Situation wie sparer beim 

Grab Karls von Anjou - aufgestellt (Abb. 34) und miissen 

daher als Grabstatuen bezeichnet werden.99 Das entschei- 

dende Vorbild fiir die beiden Reimser Graber diirfte das 

Grab Karls des GroLen gewesen sein.100 In der Tat haben 

sich die Anjou auch sonst in die Tradition der Herrscher- 

stilisierung ihrer engen koniglichen Verwandten in Frank- 

reich - Karl von Anjou war der Bruder Ludwigs des Heili

gen - eingereiht, um so mehr als Siiditalien unter Konig 

Robert ein gewiE machtigeres »franzdsisches« Konigreich 

war als das zeitgendssische Frankreich. Die Stilisierung als 

zweiter Karl machten sich nicht nur die franzdsischen und 

deutschen Konige und Kaiser zu eigen. Auch auf Johann 

von Brienne wurde sie angewandt, alter Karolus Pippini 

filius nennt ihn Salimbene de Adam.101 Nicht also die Tra

dition der zwischen juristischer Monarchierechtfertigung 

und machtpolitischer Prasenz oszillierenden Stadttor-Sitz- 

statuen, sondern die herausragende Bedeutung, die die Tra-

98 Hamann-MacLean, S. 158. Vermutlich hat ein etwas einseitig deut- 

scher Blickwinkel bislang verhindert, dafi diese Gruppe nicht im Zu- 

sammenhang mit der fiir das Heinrichsgrab in Pisa gesehenen Gruppe 

thematisiert wurde.

99 Erlande-Brand., Abb. 59-62, Hamann-MacLean, S. 182 f., datiert 

die Reimser Sitzstatuen um 1130; Kramp, S. 320 und 326-339.

100 Erlande-Brand., S. 119. Die Auffassung stiitzt sich auf die im we- 

sentlichen sicher richtige Rekonstruktion von Joseph Buchkremer, 

»Das Grab Karls des GroEen«, Zeitschrift des Aachener Geschichts- 

vereins, 29 (1907), S. 68-177. Hamann-MacLean, S. 160, nimmt an, 

dab es sich in Aachen um eine Neufassung nach Erhebung der Gebeine 

nach 1165 handelt. Doch ist aufgrund Einhards Vita Karls des GroSen 

{arcusque supra tumulum deauratus cum imagine et titulo exstructus) 

anzunehmen, dafi bereits das karolingische Grab in etwa der Buchkre- 

merschen Rekonstruktion entsprochen haben muE.

101 Cronica Fratris Salimbene de Adam Ordinis Minorum, hg. von Oswald 

Holder-Egger (Monumenta Germaniae Historica, Scriptorum, Bd. 32), 

Hannover u. Leipzig 1905-1913, S.43.

102 Andreas Kusternig, Quellen zur Geschichte des 7. und 8. Jahrhunderts, 

Darmstadt 1982, S. 84 und 340.

34. Stick mit den Sitzstatuen Lothars des Uberseeischen 

und Ludwigs IV.

dition und dynastische Sukzession gerade im 12. und 

13. Jahrhundert fiir das franzdsische Kdnigtum hatte, miis- 

sen als Hauptmovens fiir das neue Motiv innerhalb der ita- 

lienischen Grabmalplastik angesehen werden. Uber diese 

Genese findet die Interpretation einer personifizierten dig- 

nitas ihre Bestiitigung. Die ideell bis zum jiingsten Gericht 

andauernde konigliche Herrschaft ist das Thema des am 

weitesten entwickelten unter den neapolitanischen Grab- 

malkonzepten.

Wie Hugo Buchthal gezeigt hat, fiihrten die kapetin- 

gischen Konige ihre Linie ebenso wie die Anjou in Neapel 

nicht nur auf Karl den GroFen und die merowingischen 

Konige, sondern, wie es bereits diese getan hatten,102 bis
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35. Das Grabmal des Hektor, Illustration nach der Historia 

destructionis troiae des Guido de Columnis

nach Troja zurlick.103 Im Gegensatz zum Urbild dieser 

dynastischen Konstruktion, das julisch-claudische Kaiser- 

haus im antiken Rom, war es nicht so sehr Aneas als viel- 

mehr Hektor, den sich das Geschlecht zum Ahnherrn wahlte. 

So schrieb der Dichter Uberto Bastiani da Gubbio liber Karl 

von Anjou: »nobilis hunc Priamo praeponit sanquinis 

ortus«.104 Anders als in der klassischen antiken Mythologie 

ist Hektor im Roman de Troie des Benoit de Ste. Maure und 

in der davon abhangigen, Ende des Dugento in Messina ent- 

standenen Historia destructionis Troiae des Guido de 

Columnis, beides »Bestseller« mittelalterlicher Heldenepik, 

der eigentliche Held von Troja, der von Achill feige ermor- 

det wurde. In beiden Fassungen ist das Grabmal Hektors 

ausfiihrlich beschrieben. Der fiir unseren Zusammenhang 

entscheidende Teil des Grabmals betrifft den oberen Be- 

reich, in dem sich ein Thron befindet, auf dem der einbalsa- 

mierte Leichnam Hektors sitzt. Abgeschlossen wurde das 

Grabmal mit der Darstellung des Helden als Lebender mit 

einem Schwert. Nun hat sich in Neapel, etwa am Grab 

Roberts des Weisen, die Darstellung des uber dem Sarko- 

phag Thronenden gegeniiber der Darstellung des Toten und 

des Lebenden in der literarischen Beschreibung verschoben, 

doch wird in einer etwa zeitgleichen, in Neapel entstande- 

nen Illustration zum Text (Abb. 35) die literarische Diffe- 

renzierung in der Darstellung des schwerthaltenden Hektor 

103 Buchthal, S. 34 ff.

104 Zitiert nach Buchthal, S. 36.

zusammengezogen, der liber einem von Karyatiden gehalte- 

nen Sarkophag thront.105 Entscheidend dabei ist, dal? der 

Miniaturist die Illustration im Licht der damals gerade ent- 

standenen Grabmaler fur die Anjou gestaltet.106 So konnte 

der neapolitanische Grabtypus mit seinem von geflligelten 

Tugenden getragenen Sarkophag und einer darliber thronen

den Figur als Nachbildung des Grabes eben jenes Hektors 

verstanden werden, auf den die Dynastie ihren mythischen 

Ursprung zurlickflihrte. Uber diese spezifisch franzdsisch- 

konigliche, literarisch vorgeformte Herkunftsfiktion hinaus 

spielte die antike Grabplastik fur die Ausbildung des monu- 

mentalen Grabmals im Mittelalter grundsatzlich eine ge- 

wichtige Rolle. Wie sehr die Vorstellung von antiken Grab- 

monumenten im hohen Mittelalter in Frankreich prasent 

war, verdeutlicht das Grabmal eines »Sarazenen« im »Bau- 

hlittenbuch« des Villard de Honnecourt - de tel maniere fu 

li sepouture d’un sarazin, q(ue) io vi une fois, wie Villard 

dazu schreibt -,107 das bei aller Unklarheit der architektoni- 

schen Struktur immerhin einen Thronenden in der oberen 

Halfte des Monumentes zeigt (Abb. 36). Wegen des islami- 

schen Bilderverbots ist ausgeschlossen, dal? es sich hier um 

ein muslimisches Grab handelt. Wie Hans Hahnloser nach- 

wies, wurde seit den Kreuzzligen der Begriff sarazin pau- 

schal fiir alle Heiden oder synonym fiir romisch verwendet: 

opus saracenum ist identisch mit opus romanum. Das von 

Villard gezeichnete Grabmonument ist zwar nicht erhalten, 

doch geht aus dem Testamentum Galli Lingonis hervor, dal? 

es »in der Juragegend der Germania superior tatsachlich 

Grabbauten mit einer Exedra, der Sitzfigur des Toten... 

gegeben hat.. .«.108

Neapolitanischen Ursprungs ist nicht allein der thronende 

Herrscher an und in italienischen Grabmalern, sondern 

auch das Thronen liber einem Lowen, der aber schon frlih 

zu Verstandnisproblemen flihrte. Im barocken Neapel 

wurde er als personliche Ikonographie Karls von Anjou 

gedeutet: un leone che fu sua particolare impresa.109

105 Bei dem um 1400 entstandenen Le Livre de la Cite des Dames von 

Christine de Pizan ist die zusammengezogene Version dann auch li

terarisch fixiert und in der Lokalisierung der Situation wie in Neapel 

angenahert: »Dort, ..., vor dem ihren Gottern geweihten Haupt- 

altar, sal? Hektors Leiche auf dem Thronsessel und war so einbal- 

samiert und hergerichtet, dal? es den Anschein hatte, er lebe: in seiner 

Hand hielt er das blanke Schwert, ...« (zitiert nach der deutschen 

Taschenbuchausgabe, Miinchen 21990, S. 80).

106 Das Referenzwerk ist nicht das Grab fiir Karl von Kalabrien, wie 

Buchthal, S. 34 f., meint, sondern dasjenige fiir Robert den Weisen, 

da Karl nur am Sarkophagrelief gezeigt ist und nicht vollplastisch 

iiber dem Sarkophag thront. Damit werden auch die Deutungen Karls 

als Hektor obsolet.

107 Hahnloser, S. 27.

108 Hahnloser, S. 29.

109 Vgl. Anm. 90.
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36. Villard de Honnecourt, Grabmal eines »Sarazenen«,

Paris, Bibliotheque Nationale

Wir haben gesehen, dab Lowe und Konig in Assisi in der 

heutigen Form nicht zusammengehdren. Trennen wir sie, 

ware die Madonna auf dem Lowen zu erganzen - eine asthe- 

tisch ahnlich unbefriedigende Losung. Madonnen liber - 

meist nur kleinen - Lowen aus dem hohen und spaten Mit- 

telalter sind vielfach liberliefert. Bei einer Madonna auf dem 

Lowen reduziert sich das vielfaltige Bedeutungsspektrum 

des Lowen110 auf den Thron Salomons mit Maria als sedis 

sapientiae oder auf den Triumph liber den Antichristen - so 

Isidor von Sevillas Interpretation des Lowen im Psalm 90:13 

Super aspidem et basiliscum ambulabis et conculcabis leo- 

nem et draconem. Anschaulich wurde diese Ikonographie 

im Niedertreten, jene in der Bmdung von zumeist zwei 

Lowen an die Throngestalt. Beide Interpretationen scheiden 

angesichts der Trageflache liber dem Lowen aus. Eine dritte 

Moglichkeit zeigt erstmals das Davidreliquiar im Munster-

110 Lexikon der christlichen Ikonographie, Bd. 3, Freiburg 1971,

S. 112 ff.

37. Grabmal des Johann von Brienne, S. Francesco in Assisi, 

Rekonstruktion des Verfassers

schatz in Basel. Dort steht die Madonna auf einem von 

David mittels eines Rotulus gehaltenen Sardonyx-Cameo, 

auf dem ein schreitender Lowe gezeigt ist. Das triumphale 

Niedertreten ist hier schon technisch nicht moglich und ist 

wohl auch nicht gemeint. Sehr viel wahrscheinlicher ist die 

Deutung des Lowen im Sinne eines Davidattributes: David, 

der Konig von Juda, als Lowe von Juda - ein Topos, der vom
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38. Konig Pippin, Kathedrale von Reims, Sudquerhaus

zweiten Jakobssegen (Gn. 49, 9-10) auf den Lowenbe- 

zwinger David (1. Sam 17, 34-35) iibertragen wurde. Maria 

mit dem Kind ist, wie auch die Rotulusinschrift verkiindet, 

ein SproE aus der Wurzel Jesse.111 Das Reliquiar datiert 

allerdings erst einige Jahrzehnte nach dem Brienne-Grab.

Es scheint daher wahrscheinlicher, den Lowen bei dem 

Thronenden (Abb. 37) zu lassen, ohne aber auf die Baseler 

Ikonographie zu verzichten. Das Grabmal Karls von Anjou 

ware das sichere Vorbild, konnte man nachweisen, daE der 

Lowe ein Symbol war, das innerhalb der neapolitanischen 

Sepulkralikonographie auch fur Johann von Brienne, ja nur 

noch fur Johann von Brienne, Sinn macht. Es stellt sich 

zunachst die Erage, in welchem Zusammenhang - auEerhalb 

der zu FiiEen der Gisants liegenden Lowen als Symbole der

111 Bloch, S. 2.90; Lexikon der christlichen Ikonographie, Bd. 1, Frei

burg 1968, S.480. Undifferenziert ist die Lowendeutung als David- 

attribut bei Kramp, S. 336.

Starke112 und des salomonischen Throns, der hier ebenfalls 

nicht in Frage kommt - historische Konige auf einem groEen 

Lowen vorkommen? Den Schlussel zur Interpretation diirfte 

die Reihe der frankischen Konige in den franzdsischen 

Konigsgalerien bieten. So steht in der Mitte der im 19. Jahr- 

hundert erneuerten Westfassade von Notre-Dame in Paris 

ein Konig auf einem Lowen, ebenso an den Westfassaden 

von Chartres und Amiens sowie am Siidquerhaus von Reims 

(Abb. 38). Die Deutung der Konigsgalerien schwankte lange 

zwischen einer Darstellung der franzdsischen Konige und 

derjenigen der biblischen Konige als deren Antitypus. So in- 

terpretierten Vioilet-le-Duc und Emile Male den Konig auf 

dem Lowen als David, den Lowen von Juda.113 Mittlerweile 

wissen wir, dal? die Konigsreihen die franzdsischen Konige 

meinen, und der Konig auf dem Lowen Pippin darstellt.114 

»Wenn Pippin der Kleine als erster und zunachst einziger der 

franzdsischen Konige auf dem Lowen verherrlicht wurde, so 

offenbar in Analogic zu David. Ideologiegeschichtlich steht 

dahinter die imitatio David regis durch den Herrscher seit 

friihbyzantinischer Zeit, die einen Hohepunkt unter den 

Karolingern und erneut unter den Capetingern erlebte. 

Konig Pippin auf dem Lowen ist gleich David, dem Lowen 

von Juda, Begriinder eines neuen Herrschergeschlechtes, 

Priesterkonig wie dieser, im iibrigen gleich David gegen 

Gebliitsrecht und Stammestradition allein duch priesterliche 

Salbung legitimiert.«115 Wurden schon die merowingischen 

Konige als »Davidnaturen« bezeichnet, so steigerte sich die 

Davidtopik unter Pippin, der nicht durch dynastische Suk- 

zession, sondern eine die Usurpation legitimierende Salbung 

zum Konig wurde. Selbst die papstliche Kanzlei betitelte 

Pippin in offiziellen Papstschreiben als neuen David. Die 

Papste haben diese Anrede bei seinen Nachfolgern nicht 

wiederholt,116 dafiir wurde um so mehr Pippins Sohn Karl 

innerhalb wie auEerhalb seines Hofes zu einem David rex 

oder David pater patriae stilisiert. Die imitatio David regis

112 Bloch, S. 275.

113 Eugene Viollet-le-Duc, Dictionaire raisonne de I’architecture, Paris 

1867, Bd. II, S. 389; Emile Male, L’art religieux du XHIe siecle en 

France, Paris o.J. (Taschenbuchausgabe, die sich auf die achte Auf- 

lage von 1948 bezieht), S. 321 ff.

114 Johann Georg Prinz von Hohenzollern, Die Konigsgalerie der franzd

sischen Kathedrale, Milnchen 1965, S. 63, hat gezeigt, dal? innerhalb 

der Konigsreihen an Reimser Glasfenstern und im Konigspalast auf 

der Ile-de-la-Cite der Konig auf dem Lowen mit Pippin betitelt war. 

Fur die Deutung als Galerie der franzdsischen Konige erbrachte 

Hamann-MacLean, S. 254 ff., zusatzliche Argumente.

115 Bloch, S. 286 f. Zur Darstellung von David auf dem Lowen in Psal- 

tern vgl. Steger, Tafel 11 und 13. Zur Identifizierung des Lowen- 

attributes mit David, Bloch, S. 288 ff. Eigenartigerweise hat Steger 

weder den Ldwenkampfer David noch den Lowenthron thematisiert. 

Hamann-MacLean, S.255, hat den Lowen unter Pippin im Sinne 

von Pippins Tapferkeit gedeutet, was der Deutung als David nicht 

widersprechen mul?.

116 Steger, S. 127.
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setzt mit den als novus David angeredeten byzantinischen 

Kaisern ein mit Konstantin als Prototyp des neuen David.

Fiir die Deutung des Konigs fallen also beide Moglich- 

keiten zusammen: det Typus mit dem Symbol seines Antity- 

pus’ David, des Lowen von Juda (Gn. 49, 9-10). Damit nun 

schlieEt sich der Kreis, denn die friihen frankischen Konige 

waren fiir die franzdsischen Herrscher in Neapel Vorbilder 

im allgemeinen - Johann von Brienne als alter Karolus 

Pippin! filius - wie im besonderen, sowohl hinsichtlich des 

Typus eines liber dem Grabe thronenden Herrschers als 

auch hinsichtlich der trojanischen Urspriinge. Warum fehlt 

nun an den anderen Herrscherdarstellungen in Neapel, 

obwohl sie sich nicht weniger auf diese Linie berufen haben, 

der Lowe? Nur Karl von Anjou war tatsachlich auch wie 

Johann von Brienne, worauf gerade die franziskanische Lite- 

ratur des 13. und 14. Jahrhunderts besonderen Wert legte, 

Konig von Jerusalem, und somit spater Nachfolger Konig 

Davids. Beide waren freilich nicht Nachfolger in einer dyna- 

stischen Sukzession.117 Sie konnten David, wie dies Fried

rich IL, unter dem die im ganzen Mittelalter iibliche David- 

topik eine neue Qualitat bekam, getan hat, als noster prede

cessor David bezeichnen.118 Wie Friedrich IL, der einfache 

predecessor Johanns von Brienne und sogar doppelte Karls 

von Anjou, konnten diese beiden das »Daviderbe nicht nur 

als ein Geistiges«,119 wie dies offer in den Jahrhunderten 

nach Karl dem GroEen geschah, fiir sich reklamieren, hatten 

beide doch das Erbe als Konig von Jerusalem angetreten, 

wenn auch in dem einen Fall nur als Regent und in dem 

anderen als Fiktion. Die fiir die mittelalterliche Herrscher- 

stilisierung so wichtige »Ansippung an die gens Jesse«120 

hatte hier - anders als noch bei Pippin oder Karl - eine 

tatsachliche historische Verwurzelung, mogen sich in diesen 

Titeln auch noch so iiberspannte Anspriiche auEern.

X.

Nur Neapel erfiillte die aus verschiedenen Wurzeln genahr- 

ten, historischen Bedingungen, die die Ausbildung eines 

thronenden Herrschers, insbesonders eines auf einem L6- 

117 Johann war lediglich Regent fiir seine Tochter Isabella, die Fried

rich II. heiratete, wodurch der Titel an die Staufer iiberging bis zur 

Hinrichtung von Konradin in Neapel. Karl von Anjou hatte die da- 

nach von Maria von Antiochia gegeniiber Hugo III. von Zypern gel- 

tend gemachten Anspriiche auf den Thron von Jerusalem gekauft. 

Nach der Sizilischen Vesper wurde Karl noch bis zu seinem Tod als 

Konig von Jerusalem anerkannt. Danach ging der Titel auf den Sohn 

Hugos, Heinrich II. von Zypern fiber. Vgl. Peter Herde, Karl von 

Anjou, Stuttgart 1979, S. 90 f., und Hans Eberhard Mayer, Geschichte 

der Kreuzziige, Stuttgart 51980, S.253.

118 Kantorowicz 1931, Bd. 2, S. 74.

119 Kantorowicz 1931, Bd. 1, S. 185.

120 Steger, S. 121 f.

wen thronenden Herrschers, in einem Grabmal ermoglichten. 

Ohne sich in eine verfeinerte monarchische Semantik ohne 

Evidenz in der Gestaltung begeben zu miissen, klart sich das 

Programm. Die Interpretation ist einerseits eine allgemein- 

giiltige, was die heilsgeschichtliche und herrschaftsideolo- 

gische Symbolik anbelangt, und andererseits, ohne detail- 

liert biographisch zu sein, sehr konkret, was den Rang des 

Verstorbenen angeht. Es ist anschaulich 1) das »Apostel«- 

Grab eines Kaisers von Konstantinopel, 2) das Grab eines 

Konigs von Jerusalem, eines Nachfolgers Konig Davids, 

der 3) in der Tradition des frankischen/franzdsischen Herr- 

schertums steht, und der 4) die Divergenz zwischen Titel 

und Macht, zwischen Anspruch und Realitat mit der dyna- 

stischen Konstruktion der dignitas zu tiberbriicken ver- 

sucht.

DaE die neapolitanische Grabplastik fiir das Brienne- 

Grab wichtig war,121 hatte Hertlein, wenn auch mit anderen 

Argumenten, dargelegt. Plausibel pladierte er fiir Walter VI. 

von Brienne, Herzog von Athen und Graf von Lecce und 

kurzzeitigen, aber fiir das politische Selbstverstandnis Flo- 

renz’ so wichtigen, beriichtigten Herrn von Florenz, als Stif

fer. Walter war zwar kein direkter, aber doch einziger mann- 

licher Nachkomme des Johann von Brienne, denn er war mit 

Beatrix von Anjou-Tarent verheiratet, die in direkter Linie 

von Johann von Brienne abstammte und eine Tochter Phi

lipps von Tarent, des Bruders Roberts des Weisen und Titu

larkaisers von Konstantinopel, war. Entgegen Hertlein wird 

man die Stiftung nicht ins Jahr 1326, als Walter fiir nur 

zweieinhalb Monate vicarius et capitanus ad guerram Karls 

von Kalabrien in dem durch Castruccio Castracam bedroh- 

ten Florenz war, sondern etliche Zeit spater datieren miis

sen, vermutlich in die friihen bis mittleren 1340er Jahre, 

wahrend oder kurz nach seiner im Sommer 1343 durch Ver- 

treibung beendeten signoria a vita. Eine solche Datierung 

ware auch aus historischer Sicht bestens verankert. Fiir eine 

Grabmalstiftung fiir Johann von Brienne im Jahre 1326 

ware nicht er, sondern Philipp von Tarent zustandig gewe- 

sen, der durch die Heirat mit Katharina von Valois, der 

Enkelin des Philipp von Courtenay, den Kaisertitel erhielt. 

Das Interesse Walters VI. war denn zunachst auch nicht di- 

rekt auf die Eroberung Konstantinopels ausgerichtet, son

dern erst einmal auf die Riickeroberung des 1311 verloren- 

gegangenen Herzogtums Athen. Die »natiirlichen« Verbiin- 

deten waren die Anjou in Neapel. Die Verbindung wurde 

noch enger durch die Heirat mit der Tochter des Titular-

121 Zu der besonderen historischen Situation Neapels zahlt auch, daf> 

dort in den 1330er Jahren mit Tino di Camaino ein iiberragender Bild- 

hauer ein umfangreiches Grabmalprogramm verwirklichen konnte, 

das nach einem Differenzierungsvermogen, nach unterschiedlichen 

Varianten in der Darstellung von Thronenden verlangte.
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kaisers. Gleichwohl war nicht Philipp von Tarent, der ahn- 

liche Interessen hatte wie Walter, sein wichtigster Forderer, 

sondern der Thronfolger Karl von Kalabrien. So war denn 

auch dessen Tod im Jahre 1328 fur Walter der schwerste 

Rtickschlag fiir seine Griechenlandpolitik. Ein erster, auf- 

wendig vorbereiteter Eroberungsversuch Griechenlands im 

Jahre 1331 schlug fehl und brachte lediglich Epirus an den 

Titularkaiser zuriick.122 Nachdem auch dieser 1332 ge- 

storben war, lag wie von selbst die Riickeroberungspolitik 

nicht allein Griechenlands, sondern auch Konstantinopels 

in den Handen von Walter. Folgerichtig schloE er 1334 mit 

seiner Schwiegermutter, der Titularkaiserin Katharina von 

Valois, einen Vertrag liber die Eroberung von Konstantino- 

pel. Erst 1334 war aus historischer Sicht ein terminus post 

fiir eine Grabmalstiftung dutch Walter von Brienne gegeben. 

Die nachsten Jahre galten der Vorbereitung der Eroberung, 

indem er auf etlichen Reisen nach Paris und Avignon fiir 

seine Plane - mehr oder weniger erfolglos - warb. Zwar 

hatte er nach einem 1340 abgeschlossenen Vertrag mit Phi

lipp von Valois liber die Riickeroberung von Athen Anfang 

1342 mit der Vorbereitung eines Heerzuges nach Griechen- 

land begonnen, doch kann er selbst von diesem Unterneh- 

men nicht restlos iiberzeugt gewesen sein. Er hatte sonst 

nicht die durch Robert den Weisen vermittelte militarische 

Unterstiitzung fiir das durch den Krieg mit Pisa um Lucca in 

eine schwere politische und wirtschaftliche Krise gestiirzte 

Florenz sofort libernommen, obwohl zu diesem Zeitpunkt 

die Aussicht auf eine Signorie noch weit entfernt war. Nach 

der gescheiterten Signorie riickten seine ursprlinglichen po- 

litischen Plane fiir wenige Jahre nochmals in den Vorder- 

grund. Im Kontext der Signorie, die liber den beriihmten 

Vorfahren in einem strahlenderen Licht erscheinen sollte, 

oder im Kontext der Zeit danach diirfte auch das Grabmal 

in Assisi zu sehen sein, wurde doch damit an einem der 

wichtigsten Zentren des religidsen Lebens im Mittelalter an 

einen in den Chroniken als vorbildlich gewlirdigten Streiter 

fiir den rechten Glauben - sei es gegen die Mohammedaner, 

sei es gegen Byzanz - erinnert. Umgekehrt konnte das Grab

mal auch fiir den Konvent in Assisi ein - freilich in mehrerer 

Hinsicht miElungener - Versuch gewesen sein, durch die 

Erinnerung an einen der berlihmtesten Forderer des Ordens 

den allmahlich verblassenden Stern der Grabeskirche des 

Heiligen Franz, aufzupolieren.123

Eine auch auf politischen Erwagungen basierende Datie- 

rung wurde nicht nur die Verbindungen zu verschiedenen 

Grabmalern in Neapel, insbesondere diejenigen fiir Karl von 

Anjou und Robert den Weisen, erklaren. Auch die Rezep- 

tion der wappenflankierenden Apostel an einem baldachin- 

iiberfangenen Sarkophag der Bardi-Graber in S. Croce in 

Florenz hatte eine einfache Begriindung, wohnte doch Wal

ter VI. von Brienne 1342 zunachst im Kloster von S. Croce. 

Die dortigen Bardi-Graber waren damals die beiden wichtig

sten Vertreter der zeitgendssischen florentinischen Grabmal- 

plastik. Die sich auch in dem Aufenthalt in S. Croce doku- 

mentierende, enge Verbindung des neapolitanischen Hofes 

zum Franziskanerorden reichte im konkreten Fall des Wal

ter von Brienne damals direkt in jene Stadt, von der der 

Orden seinen Ausgang nahm, ja selbst bis in jene Kirche, in 

der der Ordensgriinder begraben wurde. So war, wie Gio

vanni Villani berichtet, eine der wichtigsten Stlitzen Walters 

in Florenz ein Guglielmo d’Assisi, »chiamato conservadore, 

ovvero assasino di lui, e bargello«,124 der wahrend des Auf- 

standes 1343 umgekommene, verhaEte Polizeichef und 

Scharfrichter der Signorie. Sein Bruder Nicolaus, ein Mino- 

rit, war der Kanzler Walters. Nicolaus war nun nicht nur seit 

1339 Bischof von Assisi, sondern auch Kustos des Konvents 

von S. Francesco gewesen und diirfte daher die entscheiden- 

den Weichen fiir das monumentale Grabmalprojekt in Assisi 

gestellt haben.125

Mit dieser Datierung erklart sich nun auch, warum in der 

bis 1336 gefiihrten, vermutlich im Konvent von S. Francesco 

in Assisi verfaEten Chronik des Giovanni Elemosine das 

Grabmal des Johann von Brienne, liber den wie in den ande- 

ren franziskanischen Chroniken ausfiihrlich berichtet wird, 

keine Erwahnung findet, wahrend sich der Chronist anson- 

sten bemiiht, die Grabstatten prominenter Herrscher zu

122 Ferdinand Gregorovius, Geschichte der Stadt Athen im Mittelalter, 

Miinchen 1980, S. 381.

123 Nach der Ubersiedlung der Kurie nach Frankreich war nicht nur 

Assisi weit aus dem Blickfeld des Zentrums der katholischen Kirche, 

sondern der Orden selbst in grofiere Spannungen mit dem Papst gera- 

ten, die dem Ansehen beider schadeten. Assisi spielte eine verhiingnis- 

volle Rolle, da in S. Francesco der 1319 von den Ghibellinen geraubte 

Papstschatz aufbewahrt worden war. Die Folge war ein Interdikt, das 

aufgehoben, aber selbst nachdem die Guelfen wieder aus Perugia in 

die Stadt zuriickgekehrt waren, wieder erneuert wurde, da die Stadt 

den Schatz nicht zuriickerstattete, sollten doch die von den Ghibelli

nen Geschadigten (die Stadt, deren Guelfen und auch deren franzis-

kanischer Bischof) fiir die geraubten Summen beim Papst aufkom-

men; vgl Franz Ehrle, »Zur Geschichte des Schatzes, der Bibliothek 

und des Archivs der Papste im vierzehnten Jahrhundert. IV. Die Berau-

bung des papstlichen Schatzes in S. Francesco (1319 und 1320) und 

die Folgen dieser That fiir Assisi«, Archiv fiir Literatur- und Kirchen- 

geschichte, 1 (1885), S. 238-286.

124 Cronica di Giovanni Villani, Bd. 4, Florenz 1845, S. 18. Zu den Bezie- 

hungen zwischen Walter und Assisi: A. Cristofani, Le storie di Assisi. 

Assisi 21875, S. 138 f. und Giustiniano degli Azzi Vitelleschi, Le rela- 

zioni tra la repubblica di Firenze e I’Umbria nel secolo XIV secondi i 

documenti del R. Archivio di Stato di Firenze, Perugia 1904, S. 36 f.

125 Konrad Eubel, Hierarchia catholica medii aevi, Bd. 1, 1913, S. 113. 

Nicolaus, ein enger Vertrauter des Kardinals Matteo Orsini, war auch 

zeitweilig summi pontificis in urbe et suburbiis in spiritualibus vica- 

rius generalis. Der Familienname der beiden Briider aus Assisi ist in 

unterschiedlichen Versionen iiberliefert: Cuccio, Zucii, Zuctii und 

v. a. Fucci. Eine weitere aus Assisi stammende Person aus dem 

Umkreis Walters in Florenz war ein Richter namens Giovanni.
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nennen.126 Es kann gut sein, daE Walter von Brienne ange- 

sichts des Widerspruchs zwischen dem Grabmalsanspruch 

und der Realitat bereits vor der Fertigstellung das Interesse 

verloren hat. Nachdem sich seine Italien- und Konstantino-

pel-Plane als nicht realisierbar entpuppt hatten, wandte er 

sich wieder Frankreich zu und beendete dort ab 1347 seine 

politische Karriere. Vielleicht wurde das Grabmal deswegen 

nie fertiggestellt.

126 Hertlein 1966, S. 50. Ob die Gebeine wirklich - eventuell mit einem 

Umweg liber Frankreich - nach Assisi transferiert wurden, wie v. a. in 

franziskanischen Kreisen, vgl. Nessi, S. 309, im Grunde seit Bartho- 

lomaus da Pisa behauptet wird, ist durchaus fraglich. Dak Walter von

Brienne nicht nur ein Kenotaph plante, sondern die Gebeine tatsach- 

lich nach Assisi schaffen lassen wollte, erhellt daraus, dak er auch die 

Gebeine seines in der Schlacht von Kephissos gefallenen Vaters nach 

Lecce bringen liek.
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