
JOHANNES ZAHLTEN

BAROCKE FRESKENKOPIEN AUS SS. QUATTRO CORONATI IN ROM: 

DER ZYKLUS DER SILVESTERKAPELLE UND

EINE VERLORENE KREUZIGUNGSDARSTELLUNG

Gewidmet Richard Krautheimer und Otto Lehmann-Brockhaus

Fiir Ermutigung und kollegiale Unterstutzung danke ich Frau Prof. Dr. Ursula Nilgen/Miinchen und Frau Dr. Eva Stahn/Rom.

19





!■ Wien, Osterr. Nat. Bibl., Cod. Ser. nov. 3311. Titelseite

2. Wien, ONB, Cod. Ser. nov. 3311, fol. 2. Grundrif des Silvesteroratori- 

ums bei Ss. Quattro Coronati in Rom

1881 erwarb die Osterreichische Nationalbibliothek in 

Wien einen Band mit Aquarellkopien mittelalterlicher 

Fresken aus dem NachlaB des in Rom verstorbenen deut- 

schen Maiers Johann Friedrich Overbeck (1789—1869), ei- 

nem der Griinder der Kunstlergemeinschaft der ,Nazare- 

NEr1.1 Stephan Waetzoldts Kompendium ,Die Kopien des 

17.Jahrhunderts nach Mosaiken und Wandmalereien in 

Rom‘ (Wien 1964) enthalt sie noch nicht. Erstmals er- 

wahnt sie der 1967 erschienene Katalog der Neuerwerbun- 

gen der Nationalbibliothek.2 Bisher nur einem kleinen 

Kreis von Fachkollegen bekannt, wurden sie bisher nie pu- 

bliziert.

1 Wien, Osterreichische Nationalbibliothek, Codex Series nova 3311- 

Auf der Titelseite (Fol. 1) der handschriftliche Vermerk „Aus Over

beck’s NachlaB."

Der Titel des Buches auf Folio 1 (Abb. 1) gibt stolz den 

Namen des Zeichners und den Standort der Fresken an: 

..PlTTURE COPIATE L’ANNO 1637. DA ANTONIO EcLISSE 

CUSTODE DELLE PlTTURE DELLE CAMERE PaPALI DI RA

FAELLO d’Urbino dalla Cappella antica, che sta 

AVANTI IL PARLATORIO DELLE MONACHE DI SANTI QuAT- 

TRO Di Roma“. AuBer den Kopien der Malereien in der 

Cappella di S. Silvestro enthalt der Band die Wiedergabe 

eines heute verlorenen Kreuzigungsfreskos aus der Kirche

2 Katalog der abendlandischen Handschriften der Osterreichischen Nationalbi

bliothek ,Series Nova' (Neuerwerbungen), Teil 3, von Otto Mazal und 

Franz Unterkircher, Wien 1967, S. 55. - Mir ist der Codex seit 

dem Sommer 1974 bekannt, als ich bei der systematischen Durch- 

sicht der Handschriftenbestande der ONB im Rahmen meiner Re- 

cherchen zur Creatio Mundi (Stuttgart 1979) auf ihn stieB.
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der Ss. Quattro Coronati. Der Fund bestatigt Waetzoldts 

Vermutung in der Vorbemerkung zu seiner Publikation:3 

„Doch schlummert sicherlich in vielen Sammlungen noch 

wertvolles Material.'1 Er erweitert dutch die Wiener Zeich- 

nungen unsere Kenntnis barocker Kopien rbmischer Wand- 

malereien des Mittelakers um ein wichtiges Beispiel. 

Dutch sie ist es nun mbglich, die Personen des Alten Testa

ments in den Medaillonbiisten des Silvesteroratoriums, die 

Starke Beschadigungen aufweisen oder inzwischen ganz 

fehlen, zu identifizieren und ihren Zusammenhang mit 

dem ikonographischen Bildprogramm zu rekonstruieren. 

AuBerdem wird das zerstorte Wandbild aus der Klosterkir- 

che mit einer eigentiimlichen Kreuzigung vorgestellt, das 

in der Folge rbmischer Kreuzigungsdarstellungen des Mit- 

telalters einen wichtigen Platz eirtnahm.

Die Wiener Kopien und ihr Zeichner

Der Codex Series nova 3311 enthalt auf 38 Blattern (Pa

pier, 40,6x27,3 cm) aquarellierte Federzeichnungen der 

Wandmalereien, die teilweise mit Deckfarbe gehbht wur- 

den. Der oben erwahnten Titelseite (Abb. 1) folgt auf Folio 

2 r der braunlich lavierte GrundriB der kleinen, einschiffi- 

gen und tonnengewolbten Silvesterkapelle mit einer MaB- 

stableiste in Palmi Romani (Abb. 2). Die Ruckseite des 

Blattes tragt in brauner Tinte (auf die Vorderseite durch- 

schlagend) die Widmungsinschrift des 1246 geweihten 

Oratoriums, geschrieben von der gleichen Hand, die den 

Titel eintrug. Ihr Text entspricht jenem der originalen 

Marmortafel, welche heute in die innere Sudwand der Ka- 

pelle eingelassen ist:4

„Ad laudem Dei Omnipotentis et honorem Beati Silvestri Pa- 

pae Confessoris dedicata est hoc Capella per Dominum Rainal- 

dum Hostiensem Episcopum ad preces Domini Stephani tituli 

Sanctae Mariae Transtyberim Presbyteri Cardinalis qui Capel- 

lam et Domos Aedificari fecit

In nomini Domini Amen Anno Dm MCCXLVI

Indicatione 4° feria sexta ante Palmas tempore Innocentij PP 

IV Anno quarto".

Ab Folio 3 folgen mit einer Ausnahme jeweils auf der 

Vorderseite der Blatter die Wiedergaben der Wandmale

reien. Sie beginnen mit den Medaillonbiisten; die Inschrif- 

ten auf ihren Spruchbandern, soweit im 17.Jahrhundert 

noch vorhanden, sind ebenfalls verzeichnet:

3 Waetzoldt, S. 25.

4 Vgl. Mitchell, S. 15 - Der Text des Epigraphs ist abgedruckt bei 

Apollonj Ghetti, S.89.

5 Thieme-Becker, Bd. 10, 1914, S. 332; auch Waetzoldt, S. 14—20.

Fol. 3 Abraam „Tres vidit et unum adoravit"

Fol. 4 Isaac

Fol. 5 (kein Name). „Non auferet sceptrum Dei juda et dux 

dei"

Fol. 6 Samuel

Fol. 7 Ezechias

Fol. 8 ....as

Fol. 9 David. „De fructu ventris tui ponam super sedem 

meam"

Fol. 10 Salomon. ..Diligite iustitiam qui iudicatis terram"

Fol. 11 Ysaias. „egreditur virga de radice yesse"

Fol. 12 leremias. ..Priusquam te formarem in utero novi te et 

priam, gentibus dedi te“

Fol. 13 Ezechiel. „Aperti sunt celi et vidi visiones dei"

Fol. 14 Daniel. Fast unlesbar: „Cum venerit..“

Fol. 15 Oseas

Fol. 16 Johel

Fol. 17 Amos

Fol. 18 Jonas

Fol. 19 Micheas

Fol. 20 Naum

Fol. 21 Abachuc

Fol. 22 Sophonias

Fol. 23 (kein Name angegeben)

Fol. 24 Papst Silvester macht den Stier lebendig und zahmt den 

Drachen

Fol. 25 Auffindung der Kreuze

Fol. 26 Fragment der Kreuzlegende

Fol. 27 Kaiser Konstantin und die klagenden Mutter

Fol. 28 Der Traum Konstantins, Erscheinung von Petrus und 

Paulus

Fol. 29 Die kaiserlichen Boten reiten zum Monte Soracte 

Fol. 30 Papst Silvester zeigt Konstantin die Apostelbildnisse 

Fol. 31 Die Taufe Konstantins

Fol. 32 Die Konstantinische Schenkung

Fol. 33 Konstantin iibernimmt den Strator-Dienst

Fol. 34 (keine Abbildung)

Fol. 34v/35 Jiingstes Gericht

Fol. 36 Das Kreuz Christi mit Longinus und Stephaton zwi- 

schen den beiden gekreuzigten Schachern. Das vierzei- 

lige Schriftband unter der Szene gibt die Namen der 

Dargestellten, den Widmungsvers, das Datum 1248 

und den Namen der Stifterin Divitia wieder, die mit 

einer zweiten Person direkt unter dem Kreuz in der 

Mitte des Textes dargestellt ist. Darunter folgt die Orts- 

angabe: „Questo Crocifisso e nella Chiesa di Santi Quat

tro".

Der Maier Antonio Eclissi5 gehbrte zu jener Gruppe jun- 

ger Kunstler, „ben intendenti di disegno", die fur den ar- 

chaologischen Gelehrten und hohen Beamten der papstli- 

chen Kurie, Cassiano dal Pozzo, und den mit ihm befreun- 

deten Kardinal Francesco Barberini Kopien von Kunstwer- 

ken anfertigten. Wahrend Cassiano dal Pozzo (1588—1657) 

versuchte, als wissenschaftliche Abbildungssammlung 

Nachzeichnungen aller erreichbaren Denkmaler der Antike 

in seinem ,Museo cartaceo1 zusammenzufassen, lieB Kardi

nal Barberini, der Neffe Papst Urbans VIII., von alien in 

rbmischen Kirchen erhaltenen vollstandigen Zyklen friih- 

christlicher und mittelalterlicher Freshen und Mosaiken 

„liickenlose inventarahnliche Serien von Nachzeichnungen"
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anfertigen.6 Diese Kopien-Bande befinden sich heute in der 

Handschriftensammlung der Vatikanischen Bibliothek 

(Cod. Barb. lat. 4402-4408; Vat. lat 9071). Den grbBten 

Teil der zwischen 1630 und 1640 entstandenen Aquarell- 

kopien hat Antonio Eclissi geschaffen, von dessen Hand 

auch die Mehrzahl der Nachzeichnungen rbmischer Mosa- 

iken und Malereien aus der Sammlung Cassiano dal Pozzos 

stammt, welche seit 1762 die Royal Library in Windsor 

Castle bewahrt.7 In den Kontext dieser Serien gehbren auch 

die Wiener Kopien der Fresken aus dem Kloster Ss. Quat- 

tro Coronati, datiert 1637.

Konkrete denkmalpflegerische Uberlegungen haben zur 

Anlage solcher Sammlungen gefiihrt, worauf Waetzoldt 

hinwies, aber auch kirchenpolitische Griinde, wie sie seit 

dem Ende des 16. Jahrhunderts in der historischen Selbst- 

besinnung der katholischen Kirche nach dem Tridentinum 

und in ihren Reformansatzen sichtbar wurden.8

Stephan Waetzoldt hat den Wert der Kopien fur die 

kunstwissenschaftliche Forschung ausfiihrlich diskutiert 

und kommt zu folgendem Ergebnis:9 „Es laBt sich also sa- 

gen, daB die Kopisten des 17.Jahrhunderts ihr Vorbild in 

ganz bestimmter Weise verfalschen: sie ziehen dessen Pro- 

portionen in die Breite, sie neigen — wegen ihrer geringeren 

kiinstlerischen Kapazitat — dazu, das kompositionelle Ge- 

riist zu erweichen, die Figuren zu erschlaffen, die Gesichter 

und die Faltenfiihrung zu schematisieren.“ Ein Vergleich 

der Wiener Nachzeichnungen mit den erhaltenen Fresken 

des Konstantin-Silvester-Zyklus laBt diese Beobachtungen 

auch hier in exemplarischer Weise deutlich werden. Wenn 

Waetzoldt feststellte:10 „Der Vergleich zeigt, daB es mbg- 

lich ist, sich in die eigentiimlichen, vom Zeitstil des Barock 

bedingten und deshalb grundsatzlich gleichartigen Abwei- 

chungen vom Vorbild ,einzusehen‘ und auf diese Weise 

auch zu vorsichtigen Riickschliissen auf den Stil der Origi

nale zu gelangen", so wird dies bei der Behandlung des 

zerstbrten Kreuzigungs-Freskos aus der Kirche der Ss. 

Quattro Coronati von Bedeutung sein.

6 Ebda., S. 17. Waetzoldt nennt Kopien nach S. Urbano alia Caffarella, 

S. Cecilia, S. Sebastianello, Ss. Vincenzo e Anastasia (Tre Fontane), S. 

Lorenzo fuori le mura, S. Maria in Trastevere, S. Maria Maggiore, S. 

Martino ai Monti, Alt-St.-Paul und den Hospitalern des Lateran und 

von S. Giacomo al Colosseo. Vgl. auch das Verzeichnis der Codices 

S.26f.

7 Ebda., S. 16.

8 Zur historischen Riickbesinnung auf Friihchristentum und Mittelal- 

ter vgl. H. Rottgen: Reprasentationsstil und Historienbild in der 

romischen Malerei um 1600, in: Beitrage fiir Hans Evers (Darmstadter 

Schriften 22), Darmstadt 1968, S. 75-78; J. Zahlten: Beobachtun

gen zur Mittelalter-Rezeption in der Ausstattung rbmischer Kirchen 

nach dem Tridentinum, in: Mittelalter-Rezeption. Ein Symposion, hrsg. 

von P. Wapnewski, Stuttgart 1986, S. 80-104.

9 Waetzoldt, S. 22.

10 Ebda.

Die Medaillonbiisten der Silvesterkapelle

Fast alle Veroffentlichungen zu den Fresken verzichten 

auf eine Erwiihnung der Bildnisse in den Medaillons unter 

den szenischen Darstellungen der Konstantin-Silvester-Le-  

gende11 oder bezeichnen sie irrtiimlich als „Bildnisse von 

Heiligen" bzw. als „Halbfiguren von Propheten“.12 Der 

Grund fiir diese unprazisen Angaben liegt im schlechten 

Erhaltungszustand der Biisten und ihren kaum mehr lesba- 

ren Namensangaben. Urspriinglich handelte es sich um 30 

Medaillons, denn eine solche Zahl ergibt sich, wenn man 

von dem zur Verfiigung stehenden Platz des breiten Wand- 

streifens und der GrbBe der vorhandenen Medaillons aus- 

geht. Die Publikationen sprechen falschlicherweise meist 

nur von 22. Von ihnen sind die der Propheten Ezechiel, 

Jonas und Micheas an der Nordwand relativ gut erhalten 

(vgl. Abb. 17) und durch die eingefiigten Namen identifi- 

zierbar. Die iibrigen Halbfiguren weisen zumeist in der 

oberen Halfte starke Beschadigungen auf oder fehlen ganz; 

ihr Platz im Dekorationsschema der Wand ist bei der letz- 

ten Restaurierung durch lineare, miteinander verkniipfte, 

konzentrische Kreise verdeutlicht worden.

Die Nachzeichnungen Eclissis im Wiener Codex erlau- 

ben nun, den grbBten Teil der alttestamentlichen Gestalten 

zu benennen und ihre Position innerhalb des Bildpro- 

gramms zu bestimmen. Nicht nur die zeichnerische Wie- 

dergabe der 21, oben aufgelisteten Medaillonbildnisse er- 

mbglicht dies, sondern auch genaue Angaben auf dem Ka- 

pellengrundriB von Folio 2 (Abb. 2): In winzigen Buchsta- 

ben sind ihre Namen entlang der Wande eingetragen und 

bezeichnen so den Anbringungsort der im 17.Jahrhundert 

noch erhaltenen Biisten. Vergleicht man die Reihenfolge 

der Kopien mit den Eintragungen des Grundrisses, so stellt 

man fest, daB Antonio Eclissi die Reihung der Bildnisse 

jeweils vom alten (und heute wieder benutzten) Eingang 

in der Westwand der Kapelle beginnen laBt: Betritt man 

die Kapelle von der westlich vor ihr liegenden Sala del 

Calendario, so befinden sich rechts unmittelbar neben der 

Tur auf der inneren Eingangswand die Biisten der Patriar- 

chen Abraam (Fol. 3; Abb. 3) und Isaac (Fol. 4). Das an- 

schlieBende erste Medaillon der Siidwand wies schon 1637 

keinen Namen mehr auf. Eclissi zitiert nur die Inschrift 

des Spruchbandes: „Non aufert sceptrum Dei juda et dux dei“ 

(Fol. 5).

Wie der GrundriB erkennen laBt, fehlten bereits im Jahr, 

als die Nachzeichnungen hergestellt wurden, die vier fol- 

genden Medaillons. Der Kopist setzte seine Reihe also mit

11 So auch Matthiae, Bittura, Bd.2, S. 146-153; desgl. Mitchell.

12 Vgl. O. Demus: Romanische Wandmalerei, Miinchen 1968, S. 126;

Apollonj Ghetti, S. 93
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3. Nachzeichnung des Biistenmedaillons fol. 3: Abraam 4. Nachzeichnung des Biistenmedaillons fol. 23

der sechsten Halbfigur, dem Richter Samuel (Fol. 6) fort, 

die sich heute neben der seitlichen Tur befindet. Das Re

naissanceportal wurde, wie die Inschrift an der AuBenseite 

besagt, 1570 in die Siidwand der Kapelle eingebrochen.13 

Zu diesem Zeitpunkt kam sie in den Besitz der Universita 

dei Marmorari. Beim Einbau des Seitenportals wurden drei 

weitere Medaillons zerstbrt. Ubrig blieb nur ostlich der 

Tiir das des Konigs Ezechias (Fol. 7) und das letzte Rund- 

bild der Wand (Fol. 8). Wen es darstellte, war Eclissi nicht 

mehr bekannt, denn er gab nur die SchluBsilbe des Namens 

. . as“ an. Wie in der Kapelle zu erkennen ist, setzte sich 

der Medaillonfries an der Ostwand fort, war allerdings im 

17. Jahrhundert nicht mehr vorhanden, da sich im Grund- 

rifi und unter den Nachzeichnungen dazu keine Hinweise 

befinden. Das kleine, ostlich angefiigte Presbiterium gehort 

ebenfalls zu den Umbauten von 1570. Es erweitert die Ka

pelle nach Osten in den Bereich des ehemaligen Porticus 

der friihchristlichen und mittelalterlichen Basilika und er- 

setzt eine kleine, vermutlich runde Apsis, wie sie noch die 

Barbara- und Nikolauskapellen des 9-Jahrhunderts im 

Klosterareal aufweisen.14 Ihre mit Sicherheit vorhandene 

Ausmalung ging beim AbriB verloren.

13 Ebda., S. 89, 94.

14 Zur Baugeschichte von Ss. Quattro Coronati ausfuhrlich Munoz

(1914); Apollonj Ghetti (1964) und R. Krautheimer: Ss. Quattro 

Coronati, in: Corpus Basilicarum Christanorum Romae, IV, Citta del Va- 

ticano 1970, S. 1-36; auch Mitchell, S. 15—17.

Weitaus besser erhalten sind die Medaillons der nbrdli- 

chen Halfte der Kapelle. Antonio Eclissi gibt sie vollstan- 

dig wieder, sowohl im GrundriB als auch in den Nachzeich

nungen. Links vom Eingang an der inneren Westwand sind 

es die Biisten der Konige David (Fol. 9) und Salomon 

(Fol. 10). Die Texte ihrer Schriftbander sind in den Kopien 

ebenfalls iiberliefert (s. o). Dies gilt auch fur die drei ersten 

Prophetenbiisten der beginnenden Nordwand, Ysaias 

(Fol. 11), leremias (Fol. 12) und Ezechiel (Fol. 13). Als vier- 

ter der sog. GroBen Propheten schlieBt sich Daniel an 

(Fol. 14), dessen Spruchband nur noch die Worte „Cum VE- 

NERIT“ erkennen laBt.15 Bis zum ostlichen Ende der Nord

wand folgen nun acht der Kleinen Propheten. Ihre Reihe 

beginnt mit Oseas (Fol. 15), der als einziger der Halbfigu- 

ren nur in der Zeichnung, ohne Aquarellierung wiederge- 

geben ist, und setzt sich fort mit Johel (Fol. 16), Amos 

(Fol. 17), Jonas (Fol. 18), Micheas (Fol. 19), Naum (Fol. 20), 

Abachuc (Fol. 21) und Sophronias (Fol. 22). Eine namenlose 

Biiste (Fol. 23; Abb.4) auf dem schmalen erhaltenen Stuck 

der nbrdlichen Ostwand beendet die Reihe der Medaillon- 

bildnisse.

Ausgehend von den auf Grund von Eclissis Nachzeich

nungen komplett rekonstruierbaren Prophetenbiisten der 

Nordwand kann man mit Sicherheit annehmen, daB ihnen 

auf der Siidwand die gleiche Anzahl von 12 Medaillons 

symmetrisch gegeniiber stand. Ihre Reihe wurde jedoch,

15 Vgl. Abb. 16 u. 17.
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5—14. Nachzeichnungen der Silvester-Konstantin-Legende: 5. Papst Silvester macht den Stier lebendig und zdhmt den Drachen. fol. 24

6- Die rXuffndung der Kreuze. fol. 25
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7. Fragmentarische Szene der Kreuzlegende. fol. 26

8. Kaiser Konstantin und die klagenden Miitter. fol. 27
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11. Papst Silvester zeigt Konstantin die Apostelbildnisse. fol. 30

12. Die Taufe Konstantins, fol. 31
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13. Die Konstantinische Schenkung. fol. 32

14. Kaiser Konstantin ilbernimmt den Strator-Dienst. fol. 33
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15. Nachzeichnung des Jilngsten Gerichts. fol. 34 v!3 5

wie wir gesehen haben, durch den Einbau eines neuen Por

tals 1570 und durch andere Umstande stark reduziert. Nur 

Samuel und Ezechias waren identifizierbar; von.einer drit- 

ten Person ist nur die Endsilbe des Namens „ ... as“ be- 

kannt. Zusammen mit den beiden unbekannten Biisten an 

der Ostwand fehlten also schon im 17.Jahrhundert zwolf 

Namen bzw. Halbfiguren in den Medaillons. Dab es sich 

um alttestamentliche Personen gehandelt hat, kann aus den 

noch vorhandenen Gestalten und ihrer Anordnung zwei- 

felsfrei geschlossen werden.

Es bleibt nun die Frage: Wer war in diesem Zusammen- 

hang noch dargestellt? Wenn man davon ausgeht, daB die 

namentlich bekannten Vertreter des Alten Bundes durch 

weitere erganzt wurden, lassen sich hypothetisch folgende 

biblische Personen vorschlagen: Um die Anzahl der zwolf 

Kleinen Propheten zu komplettieren, miiBten noch Abdias, 

Aggeus, Malachias und Zacharias dargestellt gewesen sein. 

In der Reihe der Patriarchen fehlt neben Abraham und 

Isaak noch Jakob. Zu den Richtern, von denen nur Samuel 

wiedergegeben ist, waren noch Gideon, Jephta und Samson 

zu erganzen. Zu den groBen Kbnigen Israels David und 

Salomon kame noch Saul; zu Ezechias aus der Zeit des 

Schismas Konig Osias (die Endsilbe „ ... as“ kbnnte ein 

Indiz dafiir sein) und die Konige Roboam und Jeroboam; 

wobei nicht auszuschlieBen ist, daB vielleicht an ihrer Stelle 

Judas Maccabaeus und sein Bruder Jonathan dargestellt wa

ren, die Fiihrer des jiidischen Widerstandes gegen die 

Fremdherrschaft.

Der in Augenhohe den Kapellenraum umziehende Me- 

daillonfries der Patriarchen, Konige, Richter und Prophe

ten des Alten Testaments greift ein Gliederungsschema auf, 

wie es von der Ausmalung einiger romischer Patriarchalba- 

siliken her bekannt ist. Nur waren es dort meist Medaillons 

mit Papstbildnissen, die unter den groBen narrativen Bild- 

zyklen angebracht waren. Die seltene Thematik einer Folge 

von Prophetenbiisten zeigt nur die obere Langhauswand 

von S. Croce in Gerusalemme in Rom. Sie stammt aus dem 

12. Jahrhundert.16

In der Silvesterkapelle scheinen die Medaillons auf den 

ersten Blick nichts mit dem Programm der iibrigen Male- 

reien zu tun zu haben. Von den Biisten der westlichen Ein- 

gangswand ausgehend, laBt sich jedoch eine inhaltliche 

Verbindung zum Jiingsten Gericht der oberen Wandhalfte 

und auch zur Bildfolge der Konstantin-Silvester-Legende 

herstellen (vgl. Abb. 16).

Das wie im Mittelalter iiblich an der inneren Westwand 

angebrachte Weltgericht (Fol. 34v/35) zeigt im Zentrum 

des Bogenfeldes die riesige Gestalt Christi auf dem Rich- 

terthron, flankiert von der fiirbittenden Maria und Johan

nes dem Taufer, umgeben von den Arma Christi: Lanze, 

Nagel und Dornenkrone (Abb. 15). Wir haben es hier nicht 

mit der byzantinischen Deesisgruppe, sondern mit der ty- 

pischen Ausformung des westlichen Gerichtsbildes zu

16 G. Matthias: Gh affreschi mediaeval! di S. Croce in Gerusalemme, Rom 

1968.
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6. Rom, Silvesteroratorium bei Ss. Quattro Coronati. Innenansicht nach Nordwesten

tun.17 Im Westen weist Christus nicht nut die Wundmale, 

sondern im Gegensatz zum ostlichen Typus erscheint er 

auch mit entbloBtem Oberkorper. Ein weiteres westliches 

Element ist das Einrollen des Sternenhimmels durch einen 

Engel, wie es links liber Maria geschieht, wahrend ein an- 

derer die Posaune zur Auferstehung der Toten blast. Als 

Beisitzer des Richters fungieren die zwblf Apostel, ange- 

fuhrt von Petrus und Paulus. Sie haben seitlich des Thrones 

Platz genommen.

Mit diesem Gerichtsbild in ikonographischer Tradition 

verbunden sind die in der unteren Wandzone links ange- 

brachten Medaillons der Erzvater Abraham, Isaak und Ja

kob (?), die zu den Gerechten des Alten Bundes auf der 

siidlichen Langswand iiberleiten. Die Patriarchen erschei- 

nen iiblicherweise an dieser Stelle im Paradies, manchmal 

mit den Seelen der Erwahlten im SchoB (z.B. Torcello, Ka-

17 B. Brenk: Weltgericht. In: LCI, Bd.4. Freiburg/Br. 1972, 

Sp. 513-523.

thedrale; Florenz, Baptisterium). Auch die Propheten wer- 

den unter die Auserwahlten gezahlt; ihr Fries umzieht die 

ganze Kapelle. Typologisch auf die Richterfunktion des 

wiedergekommenen Christus bezogen sind die Schriftban- 

der der beiden Kbnige des Alten Testaments in den Medail

lons rechts unter der Gerichtsszene. Davids Prophezeihung 

spricht davon, daB der Nachkomme Marias auf dem Thron 

sitzen wird. Salomon, der Antitypus Christi als gerechter 

Richter mahnt: „Liebt die Gerechtigkeit, die Ihr liber die 

Erde Recht sprecht." Diese Aussage verkniipft das Thema 

des Gerichts direkt mit dem Konstantin-Silvester-Zyklus 

der mittleren Wandzone, in dem es um weltliche und 

geistliche Herrschaft geht.

In beinahe alien Untersuchungen zu den Wandmalereien 

der Silvesterkapelle stand diese narrative Bildfolge fast aus- 

schlieBlich im Mittelpunkt des Interesses;18 daher kann

18 Vgl. Anm. 11 und 12.
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17. Rom, Silvesteroratorium, erhaltene Medallions der Nordu/and

hier auf eine ausfiihrliche Erorterung verzichtet werden. 

Guglielmo Matthiae wies bereits 1964 auf die politische 

Bedeutung des Zyklus von Ss. Quattro Coronati hin.19 

John Mitchell hat 1978 diesen Ansatz dutch historische 

Hinweise untermauert, die Verkniipfung der beiden, den 

Darstellungen zu Grunde liegenden literarischen Quellen, 

der Vita S. Silvesters von Eusebius von Caesarea und des 

Constitutum Constantini, herausgearbeitet und die kiinst- 

lerische Position der Fresken innerhalb der romischen Ma- 

lerei praziser bestimmt.20 Dabei konnte er zeigen, dab in 

der ersten Halfte des 13. Jahrhunderts sich Einfltisse sizilia- 

nischer Mosaizisten aus Monreale in Latium niederschlu- 

gen, in deren Kontext die Wandmalereien in Ss. Quattro 

Coronati zu sehen sind. Ihr Inhalt soil hier im Zusammen- 

hang mit den Nachzeichnungen Antonio Eclissis kurz skiz- 

ziert werden, wobei seine Reihenfolge der Darstellungen 

beibehalten wird.

Wahrend des Pontifikats Silvesters I. (314—335) trat 

Kaiser Konstantin der GroBe zum Christentum liber. Aus 

den Legenden, die sich im 5.Jahrhundert um dieses Ereig- 

nis bildeten, ist der Inhalt der Malereien genommen.21 Ec

lissis Zeichnungen beginnen wieder an der Siidwand. Wie 

die Zone der Biistenmedaillons weist auch die der dariiber 

liegenden Bildfolge einige Zerstorungen auf, von denen die 

19 G. Matthiae: Pittura politico, del medioevo Romano. Roma 1964, 

S. 73-91.

20 Mitchell, S. 15-32.

21 Dazu J. Traeger: Silvester I, in: LCI, Bd.8, Sp. 353—358.

Szenen der West- und Nordwand verschont blieben. Zwei 

Bildfelder sind ganz erhalten, von einem dritten nur ein 

schmaler oberer Streifen, das vierte fehlt. Dies mag der 

Grund dafiir sein, daB die meisten Autoren sie nur recht 

knapp behandelten. Und doch ist ihr Verstandnis wichtig 

fiir die Charakterisierung des Titelheiligen der Kapelle und 

den direkten Bezug der Fresken auf den Sakralraum selbst. 

Das ostliche, bis liber die spater eingebrochene Tur rei- 

chende Bildfeld zeigt am linken Bildrand Fehlstellen, laBt 

aber dennoch seinen Inhalt erkennen (Fol. 24; Abb. 5): He

lena, die Mutter Kaiser Konstantins, hatte versucht, Silve

ster zum Judentum zu bekehren und zu diesem Zweck eine 

theologische Disputation mit zwolf Rabbinern veranstaltet, 

von denen Silvester elf besiegte. Die Diskussion mit dem 

verbleibenden Rabbiner Zambri im Beisein der Kaisermut

ter bildet den Inhalt der Darstellung. Zum Beweis der 

GroBe seines Gottes totet Zambri einen Stier, kann ihn aber 

nicht wieder zum Leben erwecken. Dieses gelingt indes 

Silvester, worauf Helena und die Rabbiner sich taufen las- 

sen.

Das westlich anschlieBende Feld (Fol. 25; Abb. 6) unter- 

streicht dutch ein weiteres Ereignis die Bedeutung des Kir- 

chenpatrons, die er durch sein theologisches Wissen, seine 

Wundertatigkeit und die Bekehrung der Kaiserin errungen 

hatte: Papst Silvester ist personlich anwesend, als Helena 

das wahre Kreuz Christi auffindet und seine Heilswirkung 

durch die Erweckung eines Toten erprobt. Die Beteiligung 

Silvesters an der Kreuzauffindung geht auf griechische und 

syrische Fassungen der Kreuzlegende aus dem 12. Jahrhun

dert zuriick. Innerhalb der Fresken besitzt gerade dieses
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18. Rom, Silvesteroratorium, Fresko der Nordwand: Konstantinische Schenkung

Bild einen besonderen Rang, weil es die Konstantin-Silve- 

ster-Legende mit der Auffindung des Kreuzes Christi und 

dam it konkret mit der Kapelle verkniipft, die Kreuzreli- 

quien besaB, wie aus der Widmungstafel von 1246 hervor- 

geht, auf der es heiBt: „Hee sunt reliquie sanctorum de ligno 

crucis.11 Das stark zerstbrte letzte Bildfeld der Siidwand 

(Fol. 26; Abb. 7) laBt am oberen Rand die Translation des 

wahren Kreuzes erkennen, an der ebenfalls Silvester, dieses 

Mai in papstlichem Ornat wie auf den SchluBbildern des 

Zyklus, beteiligt ist.

Nach diesen mehr die Personlichkeit des Papstes charak- 

terisierenden, einleitenden Szenen beginnt die eigentliche, 

vielfach behandelte Konstantin-Silvester-Geschichte an der 

Westwand unter dem Jiingsten Gericht und wird liber die 

ganze Nordwand weitergefiihrt. Es geniigt deshalb auch, 

hier zur Benennung der Nachzeichnungen nur die Bildtitel 

anzugeben: Kaiser Konstantin verzichtet auf das Bad im 

Blur unschuldiger Kinder, das ihn nach dem Rat heidni- 

scher Priester vom Aussatz heilen sollte (Fol. 27; Abb. 8); 

im Traum erscheinen ihm Petrus und Paulus, die ihm emp- 

fehlen, sich zur Heilung von Papst Silvester taufen zu las- 

sen (Fol. 28; Abb. 9); die kaiserlichen Boten reiten zu Silve

ster, der auf den Monte Soracte geflohen war, um ihn zu- 

riickzuholen (Fol. 29; Abb. 10); Diese Szene leitet liber zur 

Nordwand: Papst Silvester zeigt Konstantin die Bildnisse 

der Apostelfiirsten, die dieser wiedererkennt (Fol. 30; 

Abb. 11); es folgt die Taufe Konstantins im Baptisterium 

des Lateran (Fol. 31; Abb. 12).

Bis hierher hielten sich die Darstellungen streng an den 

Text der Silvesterlegende, wie er auch fur die anderen 

Wandmalereien des gleichen Themas verbindlich war, etwa 

in Tivoli, im Porticus von Alt-St.-Peter oder in S. Giovanni 

in Laterano. Auch in Miniaturen hat er seinen Niederschlag 

gefunden. John Mitchell verweist auf das Turiner Manu- 

skript der ,Vitae Sanctorum'.23 Er unterstreicht aber 

auch, daB die beiden seltenen, den Zyklus abschlieBenden

22 Vgl. Anm.4 (Apollon; Ghetti). 23 Mitchell, S. 24.
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19. Rom, Silvesteroratorium, Fresko der 

Fiordwand: Strator-Dienst des 

Kaisers

Szenen eng mit dem Text des ,CONSTITUTUM Constan- 

TlNl‘ zusammenhangen, ja ohne dieses kaum denkbar sind. 

In der Darstellung der Konstantinischen Schenkung 

(Fol. 32; Abb. 13) iiberreicht der Kaiser dem Papst nicht 

nur, wie im ,Constitutum‘ angegeben, die Tiara, sondern 

als weitere Hoheitszeichen den Schirm und ein weiBes 

Pferd.

Die letzte Szene illustriert das ,Officium stratoris' Kon

stantins, den zeremoniellen Marschalldienst, den ein Kaiser 

bei seiner ersten Begegnung mit einem Papst und bei der 

Kaiserkrbnung leistete: Er fiihrte das weiBe Pferd des rei- 

tenden Papstes am Ziigel einen Steinwurf weit (Fol. 33; 

Abb. 14). Dafiir gibt es geniigend historische Beispiele,2 1 

die jedoch, wie etwa die Krbnung Friedrichs II. von 1220, 

einige Zeit zuriickliegen.

Wenn nun der fur den Auftrag der Fresken verantwortli- 

che Kardinalpresbyter Stephanus von S. Maria in Trastevere

24 J. Traeger: Der reitende Papst. Ein Beitrag zur Ikonographie des Papst- 

tums (Miinchner kunsthistorische Abhandlungen 1), Miinchen 1970. 

1246 ein solches Bildprogramm ausfiihren lieB, ist sein 

politischer Aspekt uniibersehbar: Im Jahr zuvor war Fried

rich II. vom Konzil von Lyon abgesetzt worden. Nun be- 

fiirchtete man nach dem Sieg des Kaisers bei Cortenova, 

daB er sich gegen Rom wenden kbnnte. Es schien daher 

ratsam, die weltlichen Herrschaftsanspriiche der Kirche 

dutch Hinweise auf die Konstantinische Schenkung zu be- 

tonen. Zwar werden nicht Papst Innozenz IV. und Kaiser 

Friedrich II. dargestellt, aber sie sind gemeint. Mitchell 

formulierte es zusammenfassend so:25 „lt is Silvester and 

Contantine who are depicted; but the legend is provided with a 

contemporary gloss. “

Der Ort, an dem dieses Programm dargestellt wurde, 

diente vermutlich als Palastkapelle (Abb. 16) in der fe- 

stungsartig ausgebauten Klosteranlage von Ss. Quattro Co- 

ronati. In sie konnte sich im Faile eines kaiserlichen An- 

griffs der rbmische Vikar des Papstes, Kardinal Stephanus, 

aus dem nahegelegenen Lateranpalast zuriickziehen, der

25 Mitchell, S. 28.
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20. Nachzeichnung des verlorenen Kreuzigungsfreskos 

in Ss. Quattro Coronati. fol. 36

kaum zu verteidigen war. Hier scheint er auch seine Haupt- 

residenz in Rom in den Jahren nach 1246 gehabt zu haben.

Das zentrale Bildthema des Konstantin-Silvester-Zyklus 

ist das der herrscherlichen Gewalt. In der Auseinanderset- 

zung Innozenz’ IV. mit dem Kaiser sollte in propagandisti- 

scher Weise der theokratische Anspruch des Papstes bild- 

lich unterstiitzt werden.26 Nicht nur Konstantinische 

Schenkung (Abb. 18) und Stratordienst des Kaisers 

(Abb. 19) als Akt feudalen Gehorsams, sondern auch das 

kbrperliche und seelische Heil des Kaisers, bewirkt durch 

Bekehrung und Taufe, machten sichtbar, in wessen Handen 

die wahre herrscherliche und damit heilskraftige Autoritat 

lag. Die Legitimation des Papstes wurde im Bildprogramm 

der Kapellenausmalung von der Richterfunktion Christi 

abgeleitet und erhielt zugleich durch den zur Gerechtigkeit 

mahnenden Konig Salomon als Vertreter der Gerechten des

26 Zu den Auswirkungen des Investiturstreits und den andauernden 

Auseinandersetzungen zwischen Papsten, Kaisern und Konigen auf 

Werke der bildenden Kunst vgl. auch: U. Nilgen: Maria Regina - 

ein politischer Kultbildtypus? in: RbmJbKg, 19, 1981, S. 3—33.

Alten Bundes seine Unterstiitzung. Darin wird deutlich, 

dab die drei Themenkreise, die alttestamentlichen Biisten 

in den Medallions als Zeugen der Vergangenheit (vgl. 

Abb. 16 u. 17), der Historienzyklus mit direktem Gegen- 

wartsbezug und das Jiingste Gericht als Endzeitvision eine 

Einheit bilden. Bemerkenswert ist vor allem, dab in dieser 

utopischen Idealkonstruktion Verdammnis und Hoile, die 

sonst in kaum einer Darstellung des Weltgerichts fehlen, 

keinen Raum mehr beanspruchen.

Das Kreuzigungsfresko

aus der Kirche Ss. Quattro Coronati

Die Nachzeichnungen Antonio Eclissis im Wiener Co

dex, die bisher vorgestellt wurden, boten die Mbglichkeit, 

heute fehlende Partien in der Ausmalung der Silvesterka- 

pelle zu rekonstruieren und dadurch das ikonographische 

Programm der Fresken genauer fassen zu kbnnen. Zudem 

unterstrich ein Vergleich mit den zum grobten Teil sehr
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gut erhaltenen Malereien des Konstantin-Silvester-Zyklus- 

ses den schon anfangs betonten Quellenwert der Kopien 

des 17.Jahrhunderts fur die Kunstgeschichte ein weiteres 

Mai. Wenn Waetzoldt als Ergebnis seiner Untersuchungen 

zusammenfaBte,27 daB diese „friihesten wissenschaftlichen 

Abbildungssammlungen der Kunstgeschichte, auch fiir die 

moderne Forschung fundamentale Bedeutung" besaBen, so 

gilt dies in besonderem MaB fiir die verlorene Kreuzi- 

gungsdarstellung aus der Klosterkirche, die Folio 36, das 

letzte Blatt der Handschrift, wiedergibt (Abb. 20).

Das Blatt zeigt in symmetrischer Anordnung den an ei- 

nem Gabelkreuz hangenden Christus zwischen den beiden 

gekreuzigten Schachern. Ihre Namen sind mit „Dimas“ 

und „Getas“ auf dem braunen Grund des unteren Rand- 

streifens angegeben, der ebenfalls „Longinus“, beim Stich 

in die Seite Christi, und „Stephaton“, mit dem Essig- 

schwamm, benennt. In der Mitte des Streifens liest man 

links die Jahresangabe „A.D. MCCXLVIII“ und am unte

ren Rand „Divitia hoc opus fieri fecit". Die Stifterin ist 

zusammen mit einer mannlichen Gestalt knieend in einem 

kleinen rechteckigen Feld direkt unter dem Gekreuzigten 

dargestellt. Zwei Verszeilen, mit brauner Tinte auf hellem 

Grund geschrieben, rahmen das Stifterpaar: ..Imparibus 

MERITIS TRIA PENDUNT CORPORA RAMIS/DlMAS ET GESTAS 

in medio divina potestas." Unter dem gerahmten Bild- 

feld hat Eclissi notiert: ..Questo Crocefisso e nella 

Chiesa di Santi Quattro".

Damit ist eindeutig der urspriingliche Standort des 

Wandbildes bestimmt. Verwirrung hatte zunachst die Aus- 

sage des franzbsischen Gelehrten G.B.L. G. Seroux d’Agin

court (1730—1814) in seiner groBen Zusammenfassung der 

mittelalterlichen Kunstgeschichte gestiftet, der als Ort der 

Anbringung des Gemaldes die Silvesterkapelle genannt 

hatte. D’Agincourt war nach Aufenthalten in Frankreich, 

England, den Niederlanden und Deutschland 1778 nach 

Italien gekommen, um Material fur das geplante Werk zu 

sammeln.28 Obwohl sein Manuskript bereits 1790 fertig 

war, konnte erst 1811 die erste Liefemng in Paris erschei- 

nen. 1823 lag die sechsbandige Publikation vollstandig 

vor. Deutsche29 und italienische Ausgaben folgten. Band 

VI seiner ,Storia dell’Arte col mezzo dei Monumenti 

DELLA SUA DECADENZA NEL IV SECOLO FINO AL SUO RI- 

SORGIMENTO NEL XVI‘ (Mailand 1825), der die Abbil- 

27 Waetzoldt, S. 22.

28 U. Kultermann: Geschichte der Kunstgeschichte, Wien/Diisseldorf 

1966, S.152f.

29 Seroux d’Agincourt: Sammlung von Denkmdlern der \rchitektur,

Skulptur und M.alerei vom IV bis zum XVI.Jahrhundert, rev. F. v. Quast,

Frankfurt/M. um 1845.
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dungen der Malereien enthalt, behandelt auch die „PlT- 

TURE A FRESCO DELLA CAPPELLA DI S. SILVESTRO VICINO 

ALLA CHIESA DEI SCI.QUATTRO CORONATI IN ROMA. 

SCUOLA GRECO-ITALIANO. XIII. SECOLO". Tafel CI 

(Abb. 21) bildet als Kupferstich die Fresken ab. In der 

Mitte des Blattes unter dem narrativen Zyklus des Silveste- 

roratoriums, erscheint als Nr. 14 die Kreuzigung, flankiert 

von den Kbpfen der Apostelfiirsten Petrus und Paulus, dar- 

unter der GrundriB der Kapelle. Sechs Medallions mit den 

Biisten der Propheten Johel, Ezechias, Amos, Naum, Eze- 

chiel und Ysaias schlieBen die Seite ab. AuBer dem Ezechi- 

as-Medaillon der Siidwand handelt es sich um Wiedergaben 

von Halbfiguren der besser erhaltenen Malereien der Nord- 

wand, die samtlich auch unter Eclissis Nachzeichnungen 

vorhanden sind: Fol. 16, 7, 17, 20, 13, 11.

Zur Kreuzigung heiBt es im erlauternden Text auf 

S.128: „i4.Gesu Cristo in croce tra i due ladroni. 

Questa pittura che porta la data dell’anno 1248 

VEDEVASI IN PASSATO IN QUESTA STESSA CAPELLA". D’A- 

gincourt, der das Fresko selber nicht gesehen hat, beruft 

sich hier auf Mattia Tuhrmanns ,Historia SACRA DE BAP- 

tysmo Constantini ecc.‘ Tom. II, pag. 190. Doch muB 

er eine Nachzeichnung der Kreuzigungsszene als Vorlage 

fiir seine Abbildung benutzt haben. Vermutlich stammte 

sie aus der Sammlung Dal Pozzos oder Francesco Barberi- 

nis, denn wenn es die des Wiener Codex gewesen ware, 

hatte er auf die richtige Ortsangabe stoBen miissen. Seine 

Lokalisierung des Gemaldes in die ihm sicher bekannten 

Silvesterkapelle mag den Grund darin haben, daB im dort 

1570 angebauten Presbiterium das Altarbild eine Kreuzi

gung zeigt,30 die allerdings erst aus der Zeit um 1728 

stammt. Nach seiner Vorstellung aber hatte sie eine altere 

Darstellung ersetzen kbnnen.

Antonio Munoz hat bereits 1914 die Meinung d’Agin- 

courts zuriickgewiesen:31 „ da poi una piccola infidele 

incisione di un dipinto del 1248 rappresentante la Crocefissione, 

esistente secondo lui mil’'oratorio de San Silvestro, mentre da una 

notizia da me rinvenuta in un codice della Biblioteca Chigi ri- 

sulta che era nella chiesa; cib che prova anche che al tempo del 

D’Agincourt la pittura non esisteva piu e che egli si valse di un 

piii antico disegno. Munoz’ Hinweis wurde nachgegangen. 

Der Codex Chigi D. IV. 54, ein kleines Officium Beatae 

Mariae Virginis, befindet sich heute in der Biblioteca Apo- 

stoloca Vaticana. Die Handschrift des 15.Jahrhunderts er- 

hielt spater — wohl im 17.Jahrhundert — am Anfang zwei 

Blatter eingefugt, die den schwer lesbaren, teilweise abge- 

riebenen Text der beiden ersten Seiten in neuer Abschrift

30 Apollonj Ghetti, S.94.

31 Munoz, S. 68 f.



21. Kupferstichtafel CI aus Seroux d'A gincourts ,Storia dell’Arte col mezzo del Monument! ... ‘ (Mailand 1825). Bd. VI
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enthalten, Angaben zum Schreiber machen und den Text 

erganzen. Diese Einfiigung beginnt (Fol. lx): „Liber hic 

PRECUM SCRIPTUS EST ANNO 1434/ PAG. 182/ A FRAN

CISCO TERTIJ ORDINIS MINORUM/ LICET RECENTIUM FUE- 

rit Magistri Jacobi di Bononia Fratrum sancti Jose- 

phi Ordinis S. Mariae SERVORUM PAG. 2/ “

Nach der Erganzung zusatzlicher Heiligennamen in den 

Kalender fahrt der Text fort: „ ... Miserere famulo tuo 

Francisco hoc est scriptori, et in fine inter Imagi

nes PLURES SUNT MlNORUM ET IN HABITU TERTIARI- 

ORUM.

AlTERIUS MANU PAGINA P.a A TERGO ADNOTATA SUNT 

HAEC: / „lMPARIBUS MERITIS TRIA PENDENT CORPORA RA

MIS I Dimas et Festas in medio divina potestas./ 

(Fol. lxv) I Alta petit Dimas infelix tartara Festas I 

Dum ego securus periculum sum transiturus I Vul- 

NERIBUS QUINIS ERUE ME CHRISTE RUINIS I VULNERA QU- 

INA Dei sunt medicina mei I Sunt medicina mei pia 

Crux de passio Dei I Dicantur isti versus in facie 

Inimici et numquam poterit nocere dicenti.

Sane in Martirologio die 25.MARTIJ non ad scri- 

BITUR NOMEN S. LaTRONIS QUEM BARONIUS NOTAT A 

PLERISQUE APPELLARI DlMAM. MOLANUS DE SS. IMAGINI- 

BUS LIB. 4. CAP. 9. VOCAT DlSMAS, ET GlSTAS (?) CITANS 

EVANGELIUM APOCRIFUM NlCODEMI. ROMAE VERO IN 

Aede Sanctorum Quatuor ingredientibus ad latus 

DEXTRUM SUB CRUCIFIXO ET LATRONIBUS PICTIS EXTANT 

ijdem versus Disparibus metris pendent (Fol. 2x) tria 

CORPORA RAMIS DlMAS, ET FESTAS IN MEDIO DlVINA PO

TESTAS Anno Domini MCCXLVIII divitia hoc opus

FIERI FECIT.

NoTANDUM EST IN LIBELLUS PRECUM ANTIQUIS MULTA 

FUISSE SIMILIA SUPERSTITIOSA ET RUDIA. IDEO OMNES 

prohibuit Pius V. P.M.“

Aus dem zitierten Text geht hervor, dab dem 1434 ge- 

schriebenen Stundenbuch von anderer Hand als vom 

Schreiber Franciscus, einem Bologneser Tertiaren des Mino- 

ritenordens, ein gereimtes Gebet eingefugt worden war, das 

die fiinf Wunden Christi als Hilfe gegen den bbsen Feind 

anrief und spater mit anderen aberglaubischen Texten von 

Papst Pius V. (1566—1572) verboten worden war. Es be

ginnt mit den gleichen Zeilen, die unter der Kreuzigung 

von Ss. Quattro Coronati stehen. In ihnen werden der 

reuige Schacher Dismas (Dimas) und der bbse Schacher Ge- 

stas (Festas) genannt. Der Kommentar zu diesem Gebet 

vermerkt, daB das Martyrologium vom 25.Marz den Na- 

men des ..Heiligen Raubers", den Baronius angibt, nicht 

enthalt. Die von ihm und Molanus mit Dismas und Gestas 

bezeichneten Schacher erhielten ihre Namen aus dem apo- 

kryphen Evangelium des Nikodemus. Dann folgt der Hin- 

weis, daB sich die selben Verse unter einem Kreuzigungs- 

gemalde in der rbmischen Kirche der Ss. Quattro Coronati 

befanden, das sich den Eintretenden an der rechten Seite 

darbote.

Damit ist auch der Anbringungsort in der Klosterkirche, 

„ingredientibus ad latus dextrum", angegeben. Um 

den Platz der ikonographisch seltenen Darstellung nun ge- 

nauer bestimmen zu konnen, muB mit ein paar Satzen auf 

den Kirchenbau selbst eingegangen werden, der im Laufe 

der Jahrhunderte verschiedene Veranderungen erfahren 

hat.32 Der schwerste Eingriff war die Verkleinerung der 

friihchristlichen Basilika des 4.Jahrhunderts nach ihrer 

Zerstorung dutch die Normannen im Jahr 1084. Papst Pa- 

schalis II. lieB die Kirche zwar wieder aufbauen, aber in 

verkleinerter Form, indem der das mittlere Langhaus des 

urspriinglichen Baues dutch Einziehen von Mittelschiff- 

wanden und Emporen in eine dreischiffige Basilika verwan- 

delte (Weihe 1110). Die Arkadenreihen des Vorganger- 

baues wurden vermauert und bildeten fortan die AuBen- 

wande des neuen Langhauses. Die groBe Apsis blieb erhal- 

ten und wurde von zwei Kiinstlern ausgemalt,33 die mit 

„G. G. Petrolinus pictores" ihr Werk signierten. Auf- 

traggeberin der Malereien war wie bei der Kreuzigungsdar- 

stellung eine Frau, deren Name mit Tuttabuona (auch Ju- 

stadonna, Tuttadonna) angegeben wird. Leider lieB Kardi- 

nal Garzia Millini 1632 die Apsisausmalung aus der Zeit 

Paschalis II. zerstoren, um eine neue Stuckdekoration mit 

Fresken von Giovanni di S. Giovanni dort anzubringen.

Als ehemaliger Ort fur das verlorene Kreuzigungsfresko 

kame die vermauerte Arkadenwand, die heutige AuBen- 

wand des rechten Seitenschiffs in Frage. Doch auf ihr be- 

finden sich noch heute einige Votivbilder aus dem 14. Jahr- 

hundert,34 die keinen Platz fur die altere Darstellung gelas- 

sen hatten, wenn diese 1637 dort vorhanden gewesen ware. 

Wahrscheinlicher als Anbringungsort erscheint mir das 

rechte untere Stuck der Triumphbogenwand, die das Pres- 

biterium vom Langhaus trennt, und an der die Seitenschiff- 

arkaden enden. An dieser Stelle befindet sich noch heute 

liber dem rechten Seitenaltar eine mehrfach restaurierte 

Kreuzigung aus spaterer Zeit.35 Stellt man sich das Kreuzi- 

gungsbild des 13. Jahrhunderts etwas schmaler vor — Waet- 

zoldt hatte ja als Charakteristikum der Kopien des 17.Jahr

hunderts eine Verschiebung der Proportionen in die Breite 

festgestellt — so konnte es sich durchaus an diesem Platz 

befunden haben. Auch vom liturgischen Rang her entspra-

32 Vgl. hier Anm. 14.

33 Apollonj Ghetti, S. 38-41, 59-62.

34 Ebda., S.57.

35 Ebda., S. 62.
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wo die Drei-Kreuze-Gruppe mit Longinus und Stephaton 

durch den Golgathaberg uber die anderen Figuren der 

Randminiatur herausgehoben wird.43

Im Westen sind es meist ottonische Buchmalereien, die 

den Drei-Kreuz-Typus bewahren. Als Beispiele seien ge- 

nannt ein Sakramentar aus Fulda von etwa 975 (Gottingen, 

Niedersachsische Staats- und Universitatsbibliothek: Cod. 

theol. 231, Fol.60v)44 und der Reichenauer Egbert-Codex 

(Trier, Stadtbibliothek: Cod. 24, Fol. 83 v), der um 980 da- 

tiert wird.45 Und wieder ist es Rom, wo ein groBformatiges 

Wandbild der gleichen Szene, allerdings mit starken spate- 

ren Ubermalungen, erhalten ist: In S. Urbano alia Caffa- 

rella, einem im 9- Jahrhundert in eine Kirche umgewandel- 

ten Tempel auf dem Gelande der Villa des Herodes Atticus 

(Via Appia Pignatelli) schmiickt ein bedeutender Fresken- 

zyklus mit Bildern des Neuen Testaments und aus dem 

Leben der Heiligen Urbanus und Caecilia die Wande der 

urspriinglichen Celia.46 Papst Urban VIII. lieB die im 

17.Jahrhundert schon sehr verfallene Kirche seines Na- 

menspatrons 1634/35 wieder herstellen. Sein Neffe, Kardi- 

nal Francesco Barberini, hatte schon 1630 von Antonio Ec- 

lissi die Malereien kopieren (Biblioteca Apostolica Vati- 

cana: Cod. Barb, lat 4402) und spater nach der Restaurie- 

rung eine zweite Serie von Nachzeichnungen anfertigen 

lassen (Cod. Barb. lat. 4408).47 Beide Serien enthalten die 

liber dem Eingang angebrachte Kreuzigung. Die friihere 

Kopie — 1630 ist die Kirche noch mit „profanata“ be- 

zeichnet - tragt den Vermerk „Supra portam Sancti Ur- 

bani interius" (Abb. 24). Die der zweiten Serie gibt auch 

den vermutlich bei der Restaurierung freigelegten Namen 

des Stifters Bonizzo und das Datum 1011 an.

Die barocken Restauratoren der 1636 wieder geweihten 

Kirche, Simone Lagi und Marcus Tullius Montagna, der 

auch als Kopist von Mosaiken und mittelalterlichen Wand- 

malereien tatig war,48 haben jedoch gerade die Kreuzi- 

gungsszene so stark iibermalt,49 daB hier besser zum Ver- 

gleich die Nachzeichnungen Eclissis herangezogen werden.

Wieder bestimmt die Drei-Kreuze-Gruppe den Aufbau 

des Gemaldes, erganzt von Longinus links und einem Mann 

mit dem Essigschwamm rechts, der hier aber mit „Calpur- 

nius" bezeichnet ist. Hinzugekommen sind wie auf dem 

Reliquienkastchen von Sancta Sanctorum Maria und Johan

nes. Auf dem linken Kreuzbalken greift die Halbfigur eines 

43 Ebda., S. 7 If. (mit Abbildung).

44 Schiller, Abb. Nr. 381.

45 Ebda., Abb. 392; vgl. auch Lucchesi Palli/Jaszai, Sp. 624.

46 Matthiae, Bd. 2, S. 12—19.

47 Waetzoldt, S. 78-80, Abb. 568.

48 Ebda., S. 20.

49 Abbildung der Eingangswand mit der Kreuzigung bei U. V. Fischer

Pace: Kunstdenkmaler in Rom, Bd.2, Darmstadt 1988, Nr. 527.

Engels nach der Dornenkrone Christi. Seitlich des Suppe- 

daneums erblickt man in der unteren Bildzone einen Mann 

und eine Frau, die sich mit verhiillten Handen dem Kreuz 

zuneigen, aber aus dem Bild herausschauen. Wie auch die 

Inschrift auf der spateren Kopie erkennen laBt, handelt es 

sich bei den beiden Figuren um den Stifter Bonizzo und 

seine Frau und nicht, wie falsch vermutet wurde,50 um die 

um dem Leibrock Christi wiirfelnden Soldaten.

Mit dem Kreuzigungsbild von S. Urbano alia Caffarella 

von 1011 ist das Beispiel italienischer Monumentalmalerei 

vorgestellt worden, dessen byzantinisch beeinfluBte ikono- 

graphische Bestandteile man liber zweihundert Jahre spater 

im Fresko aus Ss. Quattro Coronati wiederfindet. Etwaige 

Zwischenglieder einer Motivkette sind unter den italieni- 

schen Mosaiken und Wandmalereien nicht auszumachen, 

auch nicht unter den Kopien des 17.Jahrhunderts nach 

heute verlorenen Gemalden. Doch der in Rom tatige Maier 

des 13. Jahrhunderts, dessen Kenntnis der Kreuzigungen in 

S. Maria Antiqua und S. Urbano alia Caffarella wir voraus- 

setzen durfen — dies zeigen verschiedene Details —, hat sich 

nicht sklavisch an die ikonographischen Vorgaben der alte- 

ren Werke gehalten, sondern einige neue Elemente einge- 

fligt. Zwar behalt er den Kern der Komposition bei, wie 

im Rabula-Codex formuliert, auch die byzantinisierenden 

Erdhligel, auf denen die drei Kreuze stehen. Desgleichen 

zeigt er die Schacher an schmalere Kreuze angebunden, 

doch hier vertauscht er ihre traditionelle Bedeutung: Wie 

auch in S. Urbano erhebt der jlingere links seine Augen 

zum Gekreuzigten und gibt sich dadurch als der reuige 

Schacher Dismas zu erkennen, wie auch der Name darunter 

angibt. Gestas rechts, grauhaarig und bartig, wendet sich 

von Christus ab, in S. Urbano blickt er start nach unten. 

In der byzantinischen Ikonographie ist es genau umge- 

kehrt, denn das ,Malerbuch vom Berge Athos' schrieb 

vor11: „Der zur rechten Seite hat graue Haare und runden 

Bart und sagt zu Christo: ,Gedenke meiner, o Herr, wenn 

Du in Dein Reich kommst'. Der zur Linken, jung, ohne 

Bart, kehrt sich nach hinten und sagt: ,Wenn Du Christus 

bist, so hilf Dir selbst und uns‘.“

DaB der Maier auf die Darstellung von Maria und Johan

nes unter dem Kreuz verzichtete, wurde bereits erwahnt. 

Bedingt ist diese Reduktion der Szene vielleicht durch den 

sehr schmalen Anbringungsort des Gemaldes, etwa an je- 

dem Wandstuck unterhalb des Triumphbogens.

Als neue Erfindung ist das Motiv des Engels einzustufen, 

der den Gekreuzigten mit der Kbnigskrone des Siegers

50 Matthiae, Bd. 2, S. 15.

51 Malerhandbuch vom Berge Athos vom M.onch Dionysios, hrsg. vom Slavi- 

schen Institut Miinchen, Miinchen 1983, S.98.
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23. Rom, S. Maria Antiqua, Theodotus-Kapelle. Kreuzigung Christi
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24. Rom, Bibl. Vaticana, Cod. Barb. lat. 4402, fol. 11: Nachzeichnung 

der Kreuzigung aus S. Urbano alia Caffarella in Rom

kront und die Dornenkrone der Passion wegnimmt. Allein 

die Geste der Befreiung von der Dornenkrone zeigte das 

Fresko in S. Urbano alia Caffarella. Weiter wird die Gestalt 

Christi aus ihrem strengen, symmetrischen Schematismus 

gelost. In der leichten Drehung nach links und der Schrag- 

haltung des Kopfes laBt sich ein vertieftes Korperverstand- 

nis erkennen, wie es sich in der zeitgendssischen Kunst Ita- 

liens entwickelt. Kbrperhaltung, Behandlung der Haar- 

strahnen und Faltengebung des Lendenschurzes erinnern an 

Formulierungen, wie sie etwa das groBe Tafelkreuz des En

rico Tedice aus dem ersten Viertel des 13.Jahrhunderts 

zeigt.52 Aus S. Martino in Pisa stammend, heute im dorti- 

gen Museo Civico aufbewahrt, weist es schon auf die GroB- 

kreuze Cimabues und Giottos hin.

Hbchst ungewbhnlich ist fur die italienische Kunst die- 

ser Zeit die Verwendung des Y-fbrmigen Gabelkreuzes fur 

das Kreuz Christi.53 Abgeleitet vom antiken Galgenkreuz, 

dem ,historischen‘ Marterholz, wie es in einer Szene der 

Wiener Genesis (4. Jahrhundert) auftaucht, und vom Baum, 

worauf hier die wortliche Ubernahme der Bezeichnung ,nz- 

mus (= lat. Zweig, Ast, Kreuzbalken) hinweisen kbnnte, 

kommt es seit dem 12.Jahrhundert zunachst hauptsachlich 

52 Vgl. Schiller, Abb. 501. Zum Meister von S. Martino auch: F. Bolo-

GNA: Die Anfange der italienischen M.alerei. Dresden 1964, S. 134—139-

53 Vgl. H. Bethe: Astkreuz, in: RDK Bd.l, Stuttgart 1937,

Sp.1155-1157.

in Deutschland vor, dann in der Bliitezeit der Mystik ver- 

starkt im Rheinland und in Westfalen. In Italien54 gelten 

als friiheste Beispiele fur diesen Kreuzestyp die Gabel- 

kreuze auf den Kanzelreliefs von Nicolo Pisano im Sieneser 

Dom (1265) und von Giovanni Pisano in S. Andrea zu 

Pistoia (um 1270). Diese Feststellung wie auch die er- 

wahnte Behandlung des Christuskbrpers kbnnte auf eine 

Herkunft des Wandmalers aus der Toskana sprechen. Aus 

dem Gesagten geht weiter hervor, im 1248 datierten Kreuz 

auf dem Fresko von Ss. Quattro Coronati in Rom das alteste 

Beispiel dieses Typs auf italienischem Boden zu sehen.

Die bildliche Kenntnis dieses bisher unbekannten, fur 

die Kreuzesikonographie wichtigen Werkes, das unter den 

monumentalen rbmischen Darstellungen der Kreuzigung 

Christi einen bedeutenden Platz einnahm und das Kloster 

der SS. Quattro Coronati besonders auszeichnete, verdan- 

ken wir Antonio Eclissi. Er nahm das heute verlorene 

Fresko unter seine Kopien der Wandmalereien des Bene- 

diktinerklosters auf und fiigte es, seinen Wert erkennend, 

mit der Bemerkung „Questo Crocefisso e nella Chiesa 

di Santi Quattro" als einziges Werk der malerischen 

Ausstattung der Klosterkirche der Serie seiner Nachzeich- 

nungen aus der Silvesterkapelle bei.

54 Ebda., Sp. 1157.
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