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STUDIEN ZU DEN IONISCHEN KAPITELLEN 

VON S. LORENZO FUORI LE MURA

Fur Richard Krautheimer

Die Autorin wird in Kiirze ein Corpus der mittelalterlichen ionischen 

Kapitelle in Rom und Latium vorlegen. Der folgende Aufsatz ist ein 

Teilprodukt dieses Vorhabens. Er entstand in den Jahren 1984—85, 

gefordert durch ein groBziigig gewahrtes Stipendium der Deutschen 

Forschungsgemeinschaft.

Die damals laufende Restaurierungskampagne in der Vorhalle von 

S. Lorenzo f. 1. m. ermoglichte die Aufnahme der Narthexkapitelle vom 

Geriist aus; im Langhaus konnte mit Genehmigung der Soprintendenza 

und des Priors des Kapuzinerordens ein fahrbares Geriist benutzt 

werden. Die Arbeit ist unter groBen Schwierigkeiten entstanden, da 

im Innenraum nur in den Sommermonaten in kurz bemessenen Zeitrau- 

men gearbeitet werden konnte und die Kapitelle erst von hohen Staub- 

schichten und Drahten befreit werden muBten.
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EINLEITUNG

S. Lorenzo f. 1. tn., eine der sieben groBen Pilgerkirchen 

der Stadt Rom, weist durch ihre Lage an der Konsular- 

straBe nach Tivoli und ihre Position uber einetn weitver- 

zweigten Katakombennetz auf eine Tradition bis in die 

Anfange des christlichen Kultes zurtick. Die heutige Basi- 

lika ist aus zwei Baukorpern zusammengefugt: im Osten 

erstreckt sich die friihchristliche Emporenbasilika Pela- 

gius’ IL (579—90), an die Honorius III. (1216—27) im Mit- 

telalter eine langgestreckte dreischiffige Saulenhalle anfii- 

gen lieB, die an der Westfront mit einem prachtvollen 

Narthex abschlieBt1. Dieser eigenwillige mittelalterliche 

Erweiterungsbau erhielt, wie bereits ein friiheres ehrgei- 

ziges Bauvorhaben Innozenz’ II. (1130-43), namlich 

S. Maria in Trastevere2, eine ionische Saulenordnung. Be- 

merkenswert an S. Lorenzo ist jedoch, daB Honorius III. 

weder in der Saulenhalle noch an der Narthexfassade 

Kapitellspolien einfiigen lieB, iibrigens auch nicht am 

Grab der Martyrer. Er beauftragte vielmehr eine der re- 

nommiertesten Marmorwerkstatten seiner Zeit mit der 

Ausfiihrung der reichen Bauskulptur (Abb. 1).

Die Neugestaltung des Martyrergrabes muB die vor- 

dringlichste Aufgabe gewesen sein, denn laut Inschrift 

erfolgte sie noch unter dem Camerarius Cencius Savelli 

zwischen 1191—92, der erst 1216 als Honorius III. die 

Papstwiirde erlangte3. Es ist anzunehmen, daB Cencius bei 

der Einrichtung des Martyrergrabes bereits weitreichende 

Umbauplane hegte, denn auch die Saulen, die den Schrein 

mit den Gebeinen des S. Lorenzo und S. Stefano umge- 

ben, werden von mittelalterlichen ionischen Kapitellen 

bekront4. Der Klosterbau von S. Lorenzo, der unter dem 

Pontifikat Papst Clemens’ III. (1187—91) entstand, besitzt 

an der dem Kreuzgang vorgelagerten Arkadenfront drei 

1 R. Krautheimer, CBR, II 1 ff.

2 D. Kinney, S. Maria in Trastevere from its Founding to 1215, New 

York 1975, 207 ff. (Phil. Diss.)

3 ENCIUS HOC FIERI CUM CANCELLAR1US ESSET DE ... 

(sumptibus suis? fecit laur) ENTI STEPHANI VOB1S“. Inschrift,

siehe R. Krautheimer, CBR, II, 14, Anm. 1. Die Graberneuerung

muB zwischen 1191-92 erfolgt sein, denn 1191 wurde Savelli vom

Papst zum Cancellarius ernannt und bereits 1192 erhielt er die

Kardinalswiirde.

Saulen mit antiken ionischen Kapitellspolien, die mogli- 

cherweise auf den Rat von Cencius Savelli dort eingebaut 

worden sind5.

Die Pradominanz der lonica im Sakral- und - dies sei 

hier vorweggenommen — auch im Profanbau des 12. und 

13. Jahrhunderts in Rom ist ein singulares Phanomen und 

dilrfte im wesentlichen von den romischen Marmorwerk

statten getragen worden sein, deren Produkti'on erst seit 

dem Exilpapsttum allmahlich zum Stillstand kam6.

Hervorzuheben ist, daB das Ausstattungsprogramm in 

S. Lorenzo seit dem ausgehenden 12. Jahrhundert bis uber 

die Mitte des 13. Jahrhunderts hinaus in seiner Homoge- 

nitat auch von wechselnden Bauherren respektiert wurde. 

An der Westinnenseite der Basilika erhebt sich das Grab- 

mal des im Jahre 1256 verstorbenen Kardinals Guglielmo 

Fieschi7. Der antike Hochzeitssarkophag wird von einem 

cosmatesken Grabciborium umschlossen mit zwei ioni

schen Kapitellen uber den Frontsaulen.

4 Zum Problem der Saulen und Kapitelle der Krypta, vgl. R. Kraut

heimer, CBR, II, 47, Anm. 2. Wie Krautheimer bin auch ich der 

Ansicht, daB die vier Verde-Antico-Saulen der Ostseite eine Erneue- 

rung des 18. Jahrhunderts fur altere Stutzen sind. Die sechs ioni

schen Kapitelle diirften jedoch alle mittelalterlichen Ursprungs sein. 

Es ist denkbar, daB der Erbauer des Schreins den Typus des unver- 

zierten Kapitells fur angemessen hielt, um auf das Alter und die 

Ehrwiirdigkeit des Martyrergrabes aus den Anfangen des christli

chen Kultes hinzuweisen, ganz im Sinne des Rennovatio-Gedan- 

kens. Diese Kapitellform ist im Mittelalter weit verbreitet gewesen. 

In S. Lorenzo begegnet uns die geglattete „Rohform“, die in weite- 

ren Arbeitsschritten in ein verziertes Kapitell mit Spiralen umge- 

wandelt werden kann. An der Vorhalle von S. Maria de Palatiolis 

in Palazzolo am Albaner See gibt es Kapitelle des gleichen Typus 

in voll ausgefiihrtem Zustand. Allerdings zeigt uns die Riickseite 

eines Kapitells die Ritzung der Volute. Dieser Umstand ermoglicht 

es uns, die einzelnen Entstehungsphasen des ionischen Kapitells im 

Mittelalter genau nachzuvollziehen. Das Zentrum des Volutenauges 

ist bei den Kapitellen in S. Lorenzo durch einen Einstichpunkt 

gekennzeichnet. Es ware also moglich gewesen, die Volutenspirale 

auf der glatten Volutenflache auszufuhren.

5 Die drei Kapitelle wurden von U. Broccoli in das CSA aufgenom- 

men und unter Vorbehalt in das 9. Jahrhundert datiert. Vgl. U. 

Broccoli, CSA, VII, La Diocesi di Roma, Tomo Quinto, Spoleto 

1981, 253 f., Tav. LXIII. Es handelt sich meines Wissens jedoch um 

zwei flavische Kapitelle (links und Mitte) sowie um ein Beispiel aus 

augusteischer Zeit (rechts).

6 P. C. Clausssen, Corpus Cosmatorum I, 101-144.

7 I. Herklotz, ,Sepulcra‘ e ,Monument? del Medioevo, Rom 1985, 161 f.
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Wir besitzen allein in der Basilika Honorius’ III. sowie 

im Klosterkomplex fiinf Gruppen mit ionischen Kapitel- 

len (Abb. 1):

drei antike Spolien der Kreuzgangarkaden, 

sechs unverzierte mittelalterliche Kapitelle am 

Martyrergrab (31—36),

22 mittelalterliche Langhauskapitelle (7—28), 

sechs mittelalterliche Narthexkapitelle (1—6) und

zwei mittelalterliche Kapitelle am Fieschi-Grab 

(29-30).

Nicht ohne Stolz lieB sich der Erbauer der Basilika im 

Zentrum des Mosaikfrieses der Narthexfassade verewi- 

gen, flankiert von S. Lorenzo und einem Knienden, in 

dem einige Forscher Pierre de Courtenay erkennen wol- 

len, der im Jahre 1217 von Honorius in S. Lorenzo zum 

Kaiser von Konstantinopel gekront worden ist. Das fruhe 

Datum scheint aber mit einer Bauvollendung nicht in 

Einklang gebracht werden zu konnen. Deshalb miiBte 

man eine postume Portraitierung von Papst und eventuell 

Kaiser durchaus in Erwagung ziehen8. Leider fehlen uns 

Quellen uber die Bauentwicklung der Basilika, so daB 

wir bei einer Datierung der Bauskulptur im Inneren der 

Kirche sowie an der Fassade ganz auf Stilvergleiche ange- 

wiesen sind.

Giovannoni sah 1908 als erster, daB die Gruppe der 

mittelalterlichen Langhaus- und Narthexkapitelle aus der 

Vassallettuswerkstatt hervorgegangen sein miissen, da sti- 

listische Ubereinstimmungen mit der Bauplastik im si- 

gnierten Kreuzgang von S. Giovanni in Laterano nicht 

von der Hand zu weisen sind, der wiederum auf das 

engste mit dem Nordfliigel des Kreuzganges von S. Paolo 

f. l.m. verwandt ist9. Uber beide Komplexe besitzen wir 

nur vage Anhaltspunkte zu einer Datierung und Chrono

logic. Fur alle drei Bauvorhaben der Vassallettuswerkstatt 

- S. Lorenzo, S. Giovanni und S. Paolo — konnen wir 

eine Entstehung in der ersten Halfte des 13. Jahrhunderts 

annehmen.

Als Orientierungsbasis fur eine zeitliche Einordnung 

der Langhaus- und Narthexkapitelle kommt das Pontifi- 

kat Honorius’ III. von 1216—2710 in Frage. Aufgrund der 

gegeniiber dem Langhaus anderen MaBe, Proportionen 

und reicheren Dekorationsformen der Narthexbauplastik 

scheint es angebracht, diesen Baukomplex von den Lang- 

8 P. C. Claussen, Corpus Cosmatorum I, 140f.

9 G. Giovannoni, Note sui marmorari romani, in: ASR, 27, 1904, 

5ff.

10 R. Krautheimer, CBR II, 14

„aedificavit basilicam sancti Laurentii extra muros ... novis muris 

veteribus adiunctis", aus: Cronaca di Porta Romana, Stevenson, 

Schedario, Vat. lat. 10.558, p. 11.

hauskapitellen getrennt zu behandeln. Zu bedenken wa- 

ren dabei zwei Hypothesen, namlich daB die beiden Kapi- 

tellserien gleichzeitig entstanden sein konnten oder in 

zwei getrennt aufeinanderfolgenden Zeitraumen. Ein- 

leuchtend ist aber auch, daB zwei ganz unterschiedliche 

Bauaufgaben in diesem Fall zu sehr individuellen Losun- 

gen gefiihrt haben.

Die representative Schaufront der Basilika verlangte 

kostbare Materialien und aufwendig skulpierte Bauglie- 

der. Deshalb reihen sich an der Narthexfassade sechs Spo- 

lienschafte auf hohen Picdestalen, von dcnen die auBcren 

aus glattem Basalt bestehen, die vier inneren aus feinge- 

adertem weiBen Marmor mit spiralformiger Eindrehung. 

Es folgen sechs reich verzierte ionische Kapitelle mit 

einer Gebalkzone, deren schlichter Marmorarchitrav aus 

wiederverwendetem Material besteht, wie die drei abge- 

meiBelten Gorgonenmasken auf der Riickseite eines Mar- 

morblocks beweisen und der im linken Mauerpfeiler auf- 

lagernde Kopf einer antiken Statue. Den AbschluB bildet 

ein Fries und ein schon skulpiertes Sima mit Lowenkopf- 

wasserspeiern. In der Frieszone sind die beiden Felder 

uber dem Eingang mit figiirlichen Szenen mosaiziert. 

Die linke zerstorte Gruppe stellte ursprilnglich Christus, 

flankiert von S. Ciriaca und S. Stephano dar; von der rech- 

ten Gruppe fehlt heute die Figur des S. Lorenzo. Papst 

Honorius III. und Pierre de Courtenay (?) sind Rekon- 

struktionen, wie im iibrigen der gesamte Narthex, der bei 

einem Bombardement im Jahre 1943 einstiirzte. Beim 

Wiederaufbau wurden zum Teil die Vorder- und Riicksei- 

ten der Kapitelle vertauscht aufgestellt, eine MaBnahme, 

die sicher mit dem Verlust vieler dekorativer Details zu 

tun hat11.

Auch im Langhaus darf man alle 22 Schafte als antike 

Spolien ansehen. Sie bestehen aus unterschiedlichem Ma

terial und haben stark schwankende Durchmesser und in 

mehreren Fallen sogar geringere Hohen, die am vierten 

Saulenpaar durch Piedestale, an anderen Schaften durch 

angestiickte Saulentrommeln ausgeglichen werden. Ei

nige mittelalterliche Basen sind zum Teil aus antiken Ge- 

balkstiicken hergestellt. An einem Stuck konnte der 

Zahnschnitt nicht ganz beseitigt werden, weil sonst die 

Auflageflache fur den Schaft zu klein geraten ware.

Die im Vergleich zu den Narthexkapitellen andersarti- 

gen Langhauskapitelle lassen sich hinsichtlich ihrer ver-

11 Siehe A. Munoz, La Basilica di S.Lorenzo f.l.m., Rom 1944, Taw.

IX, XI.

Eine Photographic des Gabinetto Fotografico Nazionale vor der 

Zerstdrung des Narthex im II. Weltkrieg bestatigt den modifizierten 

Wiederaufbau (Photo D 1779).
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7. A. Lorenzo f. I. m.: ionische

Kapitelle

schiedenen Dekorationsformen in zwei Gruppen eintei- 

len, wobei zwei Grundschemata erkennbar sind: 

einerseits Kapitelle mit unverzierten Vorderseiten: 

® ® © © @ ® ® © ® © ® @ ® @ 

andererseits Kapitelle mit halbverzierten Vorderseiten: 

® © @ ©

Beide Gruppen sind jedoch auch in sich so heterogen, 

daB weitere Differenzierungen angebracht sind, wobei 

die Handescheidung eine wichtige Rolle spielt.

Wir besitzen keinen Hinweis auf Bauunterbrechun- 

gen12. Infolgedessen darf auch mit einer zugigen Herstel- 

lung aller Kapitelle gerechnet werden. Claussen fixiert am 

Beispiel des sogenannten Frosch-Eidechsen-Kapitells @ 

(Abb. 62) die Vollendung aller Kapitelle um 123013.

Die Datierung der Kapitelle von S. Lorenzo muB aus 

stilistischen Grtinden in Abhangigkeit zum Laterankreuz- 

gang betrachtet werden, obwohl auch fur S. Giovanni 

in Laterano ein chronologischer Fixpunkt fehlt14. Wir 

konnen also eine stilistische Abhangigkeit postulieren, 

tnit Konsequenzen fur die Chronologic. An Ornamenten, 

wie z. B. den Schlingmustern der Sima, an figurativen 

12 R. Krautheimer, CBR II, 36ff., stellt die Hypothese auf, daB die 

Portikus moglicherweise nicht gleichzeitig mit der Basilika entstan- 

den sei und daB die Baugeschichte des Langhauses aufgrund von 

Mauerwechseln viel komplexer sein mfisse, als es die Baunachricht 

vermuten laBt. Diese oder die gegenteilige Hypothese laBt sich 

nicht allein durch Maueranalysen verifizieren. Doch auch dem 

Wechsel der Siiulendurchmesser im Langhaus darf man m. E. keine 

allzu groBe Bedeutung beimessen, da Saulen mit besonders breitem 

Durchmesser sowohl im ostlichen Teil als auch im Westen vorkom- 

men. Das mittelalterliche Konsolengesims des Langhauses ist ein- 

heitlich und steht im Mauerverband mit der Obergadenwand, so 

daB zumindest der Saulenwechsel auf die Spolienproblematik hin- 

auslauft.

13 P. C. Claussen, Corpus Cosmatorum I, 143.

14 Das 1227 abgefaBte Testament des Kardinals Guala dei Bicchieri, 

gestorben 1230, gibt aber keine Auskunft fiber einen Baubeginn 

des Kreuzgangs. Vgl. hierzu C. Claussen, Corpus Cosmatorum I, 

127, Anm. 723 sowie F. Ughelli, Italia Sacra sive de episcopis Italiae

et insularum adjacentium ... IV, Venedig, 1717-22, 783.

Reliefs wie den Lowenkopfwasserspeiern oder an den 

ionischen Kapitellen der zwei Baukomplexe lassen sich 

Stilunterschiede aber auch gleichartige Elemente aufzei- 

gen. Damit weitet sich das Problem von einer Hande

scheidung auf eine Generationenabfolge aus. Eine weitere 

Komplizierung der Situation tritt durch die Einbeziehung 

des Nordflfigels von S. Paolo f. 1. m. auf, da auch dieser 

Kreuzgang uber mehrere Dekaden im Bau war15. Vom

15 Rekapitulieren wir kurz die Quellenlage zu den Kreuzgangen: Im 

Jahre 1227 muB der Kreuzgang von S. Giovanni im Bau gewesen 

sein (vgl. Anm. 14). Im Zusammenhang mit einem zweiten fiberlie- 

ferten Datum, namlich 1236, erfahren wir nichts von einer Bauvoll- 

endung. Weitere Beurkundungen aus den Jahren 1238, 1239 und 

1256 belegen die Existenz und die Benutzung des Kreuzgangs. Vgl. 

P. C. Claussen, Corpus Cosmatorum I, 127f.

G. Giovannoni, Opere, 265 ff. schrieb als erster den Nordflfigel des 

Kreuzganges von S. Paolo f. l.m. der Vassallettuswerkstatt zu. Vgl. 

P. C. Claussen, Corpus Cosmatorum I, 132ff. In der Datierungs- 

frage ist die Anbringung der Stifterinschrift in der Architravzone 

der Ost-, Sfid- und Westseite ein AusschluBkriterium: „Agmina 

sacra regit locus hie quem splendor honorat. Hie studet atque legit 

monachorum cetus et orat Claustrales claudens claustrum de claudo 

vocatur. Cum Christo gaudens fratrum pia turma seratur. Hoc opus 

exterius pre cunctis pollet in Urbe. Hie nitet interius monachalis 

regula turbe. Claustri per girum decus auro stat decoratum Mate- 

riam mirum precellit materiatum. Hoc opus arte sua quem Roma 

cardo beavit natus de Capua Petrus olim primitiavit. Ardea quem 

genuit quibus abbas vixit in annis cetera disposuit bene provida 

dextra Johannis." Ciampini, Vetera Monimenta in quibus praecipue 

musiva opera sacrum fanarumque aedium structura, I, Rom 1690, 233. 

Die Inschrift liefert infolge ihrer Anbringung auf nur drei Seiten 

einen terminus ante quem fur die Entstehung des Nordflfigels. Von 

Petrus de Capua ist bekannt, daB er aus Amalfi stammte und 1192 

den Titel eines Kardinaldiakons innehatte. Im Jahr 1204 hielt er sich 

in Konstantinopel auf und brachte von dort reiche Reliquienschiitze 

mit; 1214 starb er. Vgl. P. Fedele, L’iscrizione del Chiostro di 

S. Paolo, in: VirchStorRom 44, 1921, 273. Von Abt Johannes wissen 

wir, daB er noch 1226 im Amt war. Von einem Nachfolger Grego

rius hbren wir erst im Jahre 1235. Die Daten lassen einige Rfick- 

schlfisse zu: 1. Die drei Kreuzgangseiten mfissen zu Lebzeiten des 

Kardinals entstanden sein, vermutlich zwischen 1208-1214. 2. Erst 

danach ist mit der Vollendung der Nordseite durch die Vassallettus

werkstatt zu rechnen. 3. Ein Stilvergleich des Nordflfigels mit den 

Chorschranken in S. Lorenzo f. l.m. legt sogar eine Vollendung des 

Kreuzganges in den 30er Jahren nahe. Vgl. zur gesamten Quellen

lage P.C. Claussen, Corpus Cosmatorum I, 133f. Abb. 146.
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urspriinglich nut eine Dekade umfassenden Pontifikat 

Honorius’ III. miissen wir nun einen fiinf Dekaden um- 

spannenden Zeitraum betrachten. Beriicksichtigt man 

von S. Lorenzo f.l.m. auch das cosmateske Kirchenmobi- 

liar, so umfaBt die Fertigstellung des gesamten Banes 

natiirlich mehrere Jahrzehnte. Eine einzige Werkstatt, die 

— wie es scheint — gleichzeitig an drei GroBbauten beschaf- 

tigt war, konnte auf einen groBen Stab von Mitarbeitern 

nicht verzichten. Die Inschrift in S. Giovanni nennt je- 

doch nur die beiden hauptverantwortlichen Kiinstler16. 

Es sind Vater und Sohn.

Fur die Herstellung der Kapitelle des Fieschi-Grabzi- 

boriums konnte theoretisch das Todesdatum 1256 in 

Frage kommen17, wobei wir dann einen Zeitraum von 

fiinf Dekaden iiberblicken konnen, an dessen Anfang die 

Kapitelle des Martyrergrabes stehen.

MORPHOLOGIE

1. NARTHEXKAPITELLE

Bevor wir uns der Morphologic der Narthexkapitelle 

zuwenden, soli das Aufbauprinzip eines antiken ionischen 

Kapitells kurz skizziert werden. Es besteht aus Haupt- 

und Nebenseiten. Da sich die einzelnen Seiten oft in der 

Ornamentik voneinander unterscheiden, erscheint eine 

zusatzliche Differenzierung zwischen Vorder- und Riick- 

seite sinnvoll (Abb. 108).

Uber einem Wulstkorper, dem Echinus, der im allge- 

meinen mit einem Eierstab verziert ist, rollen sich zu 

beiden Seiten Voluten spiralformig ein, die oberhalb des 

Echinus durch einen Kanalis miteinander verbunden 

sind. Als vermittelndes Glied zwischen Kapitell und Ge- 

balk tritt die Abdeckplatte, der sogenannte Abakus. Die 

schneckenformigen Spiralen konnen aus einem eckigen 

oder gerundeten mehrfach profilierten Steg bestehen und 

sogar in Ausnahmefallen mit Ornamentik verziert sein. 

Die Zentren der Voluten konnen mit Rosetten, Omphaloi 

oder Scheiben verziert sein. Die konkave Einbuchtung 

zwischen den Volutenstegen heiBt Volutenkehle und 

miindet in den Kanalis. Diese Zone kann unverziert, 

aber auch mit vielfacher vegetabiler Ornamentik versehen 

sein. Dabei unterscheide ich zwischen halb- und reichver- 

zierten Typen, d. h. erstere umfassen eine Dekoration, 

die sich auf die Volutenkehlen beschrankt, letztere eine 

Ornamentik, die selbst den Kanalis miteinschlieBt. In den 

Zwickeln zwischen Volute und Eierstab treten hauflg 

Zwickelpalmetten auf. Der Echinus besitzt meistens noch 

eine untere Begrenzung in Form eines zweiten Orna

ments, wie beispielsweise eines Astragals.

Die Nebenseite besteht aus dem Volutenpolster oder 

Pulvinus. Die vertikale Zone oberhalb dieses Elementes 

heiBt Polsterstirn. In der Mitte schniirt sich das Polster 

ein und wird von einem Gurtband, dem sogenannten 

Balteus zusammengehalten. Sowohl die PolsterauBen- 

kante als auch der Balteus konnen von Ornamentbandern 

gesaumt sein.

Dieser in der romischen Antike verwendete reiche For- 

menkanon tritt uns in den Kapitellen der Vassallettus- 

werkstatt erneut entgegen. Zwischen den kaiserzeitlichen 

Exemplaren und denen des 13. Jahrhunderts liegt jedoch 

eine Entwicklung, die in eine vollkommen neue Richtung 

weist. So haben sich die klassischen Elemente aus ihrem 

organischen Zusammenhang herausgeldst. Dieser Isola- 

tionsprozeB setzt jedoch schon in der Spatantike ein.

Kapitell (T)

Es ist lohnend, die Kapitelle einzeln zu betrachten, um 

sich ihren ornamentalen Reichtum zu vergegenwartigen. 

Vom Kapitell (T) des Narthex (Abb. 2) ist die Vorderseite 

allerdings so stark zerstort, daB sich die einzelnen Dekora- 

tionselemente nicht mehr genau beschreiben lassen, doch 

so viel ist zu erkennen: der Abakus besteht aus einem 

lesbischen Scherenkyma und erinnert im Blattaufbau an 

antike Prototypen.18 Auch die Richtungsanderung der 

Blatter und die damit verbundene Profilanderung gibt es

16 Genannt sei die Inschrift aus dem Laterankreuzgang:

NOBILIT DOCT’ HAC

VASSALLECTUS I ARTE

CV PATRE CEPIT OPVS

Q’D SOL’ PERFICIT IPE

Vgl. P. C. Claussen, Corpus Cosmatorum I, 126, Abb. 146.

17 I. Herklotz, ,Sepulcra‘ e ,Monumental del Medioevo, Rom 1985, 161 f., 

Abb. 56.

18 J. Ganzert, Zur Entwicklung lesbischer Kymationformen in: Jahr- 

buch des DAI 98, 1983, 123 ff. Ein antikes Beispiel fur ein lesbisches 

Kyma in umgekehrter Richtung findet sich an einem Kompositka- 

pitell in Heliopolis am sogenannten Zeustempel. Siehe Enciclopedia 

dell’Arte Antica, 8, Rom 1973, Tav. 372.
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2. S. Lorenzo f. I. m., Narthex, Kapitell 1, Vorderseite 3. S. Lorenzo f.l.m., Narthex, Kapitell 1, Riickseite

4. S. Lorenzo f.l.m., Narthex, Kapitell 1, nordliche Nebenseite

5. S. Lorenzo f.l.m., Narthex, Kapitell 1, sildliche Nebenseite

bereits an einem Kompositkapitell in Heliopolis in antiker 

Variante. Alle Blatter sind an den Spitzen miteinander 

verbunden. Die Blattrander der fliigelformigen Blatt- 

fleischhalften winden sich schlaufenartig um den Blatt- 

kelch und bilden im Inneren Osen. Die Zwischenbliitter 

sitzen als Grate in den Blattkelchen.

Der Kanalis war vollstandig mit stilisierten Bliittchen 

geschmiickt, die durch Stengel und Knospen bereichert, 

durch die Volutenkehlen bis zu den Zentren laufen. Die 

Volutenspirale dreht sich langsam in drei Umdrehungen 

ein und endet seitlich neben den Rosetten. Der Echinus 

gliedert sich in drei Eier mit Schalen und vermutlich 

Pfeilchen in den Zwischenfeldern - sie sind alle abgebro- 

chen - sowie Palmetten in den Zwickeln. Ein Astragal 

aus ovalen Perlen und rombenformigen Scheiben bildet 

die untere Echinusbegrenzung.

An der Riickseite ist der Aufbau leicht variiert (Abb. 3). 

Nur die Volutenkehlen sind mit Ornamenten gefullt, die 

gerundeten und einmal profilierten Spiralen drehen sich 

statt dreimal nur noch zweimal ein, wahrend die Rosetten 

jetzt sehr viel mehr Raum einnehmen. Die Dekoration 

verlauft in den Volutenkehlen nicht achsensymmetrisch. 

Im linken Teil herrscht Blattwerk vor, das mit den Spitzen 

nach unten weist, im Gegensatz zu den nach oben orien- 

tierten Blattzacken der rechten Volute, in der allerdings 

auch der Anted an Blattstengeln sehr viel hoher liegt.

Die Nebenseiten des Kapitells wurden durch einen 

Balteus mit Flechtbandornamentik gegliedert, die leichte 

Unterschiede erkennen lassen. Das Flechtband der nordli- 

chen Seite (Abb. 4) liegt auf einem breiten Streifen auf, 

dessen Rander zugleich Balteusbegrenzung sind, wahrend 

die Bander der siidlichen Seite (Abb. 5) in sich plastisch
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6. S. Lorenzo f.l.m., Narthex, Kapitell 2, Vorderseite 7. S. Lorenzo f.l.m., Narthex, Kapitell 2, Riickseite

8. S. Lorenzo f.l.m., Narthex, Kapitell 2, n'drdliche Nehenseite 9. S. Lorenzo f.l.m., Narthex, Kapitell 2, sildliche Nehenseite

verschlungen sind und ohne seitliche Begrenzung aus- 

kommen. Der Pulvinusrand ist mit einem Zahnschnitt 

geschmiickt, der Pulvinuskorper mit Akanthusblattern 

und Schilf in den Zwickelfeldern. Die einzelnen Akan- 

thusblatter entspringen mit drei kantigen parallelen Blatt- 

rippen am Balteussaum. Vom Blattstamm zweigen im 

zweiten Blattdrittel zu beiden Seiten vier Aste ab. Das 

Blattfleisch gliedert sich in fiinffingrige Kompartimente. 

Am Ende jeder Blattrippe, wo sich einzelne Blatthande 

iiberlappen, entstehen Osen. Dariiber iiberlagern sich 

Blattspitzen und formieren Dreiecke. Das Blattende des 

Akanthusblattlappens biegt sich mit dem konkaven Pul

vinusrand nach innen ein, so daf> die Blattunterseite mit 

feinen parallelen Blattrippchen sichtbar wird. Zwischen 

den einzelnen Akanthusblattern, deren Spitzen sich nur 

im unteren Blattdrittel beriihren, verlaufen lanzettfbr- 

mige Schilfblatter.

Kapitell @

Das Motiv des lesbischen Kyrnas findet sich am zweiten 

und alien iibrigen Abaci der Narthexkapitelle wieder. 

Eine Astragalleiste schlieBt den Abakus nach unten ab 

und kleinere Akanthusblattchen mit Bohrlochreihen ak- 

zentuieren die Ecken.

Die Vorderseitendekoration entspricht der weniger 

verzierten Riickseite des ersten Kapitells (Abb. 6). Ein 

Zeichen geringerer Sorgfalt sind die nicht abgerundeten 

und nur einmal profllierten Volutenstege sowie der nicht 

gegliittete Kanalis liber dem Echinus. Ich vermute des- 

halb, daB es sich hier um die eigentliche Riickseite des 

Kapitells handelt, da die Gegenseite eine vollstandige 

Kanalisdekoration und rund gearbeitete Stege mit zwei 

Profilierungen aufweist (Abb. 7). Es labt sich also folgern, 

daB alien Vorderseiten des Narthex eine vollstandige De- 

koration eigen ist, alien Riickseiten hingegen nur eine 

Verzierung der Volutenkehlen.
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Am vorliegenden Kapitell drehen sich die Spiralen an 

Vorder- und Ruckseite in drei Umdrehungen ein und 

enden an den Innenseiten neben den Rosetten. Die Deko- 

ration ist auf beiden Seiten recht ahnlich. Auf der Vorder

seite beginnt die Blattverzierung uber der Echinusmitte 

und strebt von dort in zwei Richtungen zu den Voluten. 

Die Ausfiihrung des Blattwerkes wirkt etwas ordnungs- 

los und unschliissig, da sie keineswegs achsensymme- 

trisch verlauft. Drei-, vier- und fiinfzackige Blattchen 

biegen sich nach alien Seiten und bilden Osen und 

Dreiecke. Dort, wo der Kanalis in die Voluten einmiindet, 

beginnt zu beiden Seiten ein vierrippiger Blattstengel, auf 

den drei Dolden folgen, die schlieBlich von einer kurzen 

Blattsequenz abgelost werden. Mit kleinen Varianten setzt 

sich diese Musterabfolge bis in die Volutenzentren fort, 

die von Rosetten akzentuiert werden. Im Vergleich zu 

den Kanalisblattern uber dem Echinus sind die Blattse- 

quenzen in den Volutenkehlen geordneter. Die Blattspit- 

zen neigen sich alle in eine Richtung. Dreifmgrige Blatt- 

hande bilden mit dem jeweiligen Nachbarblatt an den 

Beriihrungspunkten Osen.

Die Nebenseiten besitzen wieder Flechtbander als Bal- 

teusmotive mit seitlichen Begrenzungen eines untergeleg- 

ten breiten Flachstabes (Abb. 8, 9). Um die PolsterauBen- 

rander verlaufen Astragale. Die Pulvini sind einschlieB- 

lich der Polsterstirnseiten mit Akanthusblattern verziert, 

die gegeniiber dem ersten Kapitell wesentlich differen- 

zierter gemeiBelt sind. Statt drei Blattrippen entspringen 

dem Balteussaum fiinf, dafiir zweigt vom Stamm im obe- 

ren Drittel nur ein Astpaar ab. Nach demselben Prinzip 

wie am ersten Kapitell enden die Blattstege in Osen. 

Einander iiberlappende Blattspitzen bilden Dreiecke. Das 

Blattende rollt sich hier weicher ein. Auf der Polsterstirn 

liegen zu beiden Seiten des Balteus drei fiinffingrige Blatt- 

hande mit den iiblichen Osen und Dreiecken an den 

Beriihrungspunkten. An der nordlichen Polsterstirn ist 

das Blattfleisch durch Kerblinien gerippt, an der siid- 

lichen Seite hingegen sind die Blatthande scherenschnitt- 

artig ohne Binnengliederung dem Pulvinuskorper appli- 

ziert. Auf der letztgenannten Nebenseite sitzen zusatzlich 

zwischen zwei Akanthusblattsaumen am Balteusrand 

zwei Einzelblattchen mit jeweils sieben Blattspitzen.

Kapitell @

Am dritten Kapitell sind als Abakuselemente wieder 

das lesbische Kyma und der Astragal vertreten. Die Kapi- 

tellriickseite ist auch hier als die eigentliche Vorderseite 

anzusehen (Abb. 10, 11). Die Spiralen drehen sich in nur 

zwei Windungen ein und enden liber den Rosetten, wah- 

rend an der urspriinglichen Ruckseite, d. h. der derzeiti- 

gen Vorderseite, jeweils drei Umdrehungen notig sind. 

Die entsprechenden Stege sind kantig und unprofiliert, 

an der eigentlichen ,Vorderseite' hingegen leicht gerundet 

und einmal profiliert. Die infolge der schnelleren Spiral- 

drehung breiter angelegte Kehle bietet mehr Raum fur 

Ornamente, die hier in der Tat in groBziigiger Weite die 

Voluten durchlaufen. Auf eine symmetrische Anordnung 

der Blattsequenzen ist verzichtet worden. Es winden sich 

dreizackige, miteinander verbundene Blattchen nicht 

mehr an einem gemeinsamen Blattsaum durch den Kana

lis, sondern einzelne unter ihnen scheren beliebig aus, 

um neue Formationen zu bilden. Diese phantasievolle 

Blattabfolge endet in einer Dolde und einem Stengelpaar, 

an dessen Enden zwei Fruchtknoten sitzen. Wegen dieser 

sperrigen Pflanzenformen bleibt neben der Rosette eine 

groBe Leerflache.

An der „Riickseite“ ist die innerste Spiraldrehung un- 

geschmiickt belassen. Die Motivsequenzen sind relativ 

einformig und enden in einer siebenteiligen Rispe, beste- 

hend aus fiinf Bliiten und drei Knospen.
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Der Echinus der Vorder- und Riickseite gliedert sich 

in drei vollstandige Eier, die in gekehlten Schalen sitzen. 

Sie laufen nach unten spitz zu und sind oben Each abge- 

kappt. Die Form der Eier ist bei alien Kapitellen identisch. 

Eier mit vollstandigen Schalen kommen jedoch nur am 

dritten, vierten und fiinften Kapitell vor, wiihrend am 

ersten, zweiten und sechsten die auBeren Eischalenhiilften 

nicht ausgebildet sind.

Die Balteusdekorationen der Nebenseiten sind recht 

verschieden. An der siidlichen Seite formieren sich zwei 

breite Streifen zu einem groBziigigen Flechtband 

(Abb. 12). An der nordlichen Seite taucht ein Derivat 

des lesbischen Kymations auf (Abb. 13). Zwei Blattstabe 

liegen auf einem flachen Streifen auf, der zugleich als 

Balteusbegrenzung fungiert und in der Mitte gratartig 

aufgeworfen ist. Die Blattspitzen der beiden Stabe beriih- 

ren einander und sind auch untereinander verbunden. 

Zwischenblatter und Blattrander fehlen, aber die Blatt- 

kelchhalften schlieBen sich wie bei den Abakusblattern 

zu Osen.

Astragale mit ovalen Perlen und doppelten Zwischen- 

scheiben umlaufen die PolsterauBenrander. Der Blattauf- 

bau der Akanthusblatter am Pulvinus ist mit dem zweiten 

Kapitell vergleichbar. Die Blattrippen sind hier jedoch 

nicht starr und streng parallel angeordnet, sondern haben 

bereits am Balteussaum die Tendenz, auseinanderzustre- 

ben. Ahnlich wie am zweiten Kapitell ist am Balteusrand 

zwischen alien Akanthusblattlappen ein Kranz aus Zwi- 

schenblattern ohne Binnenstruktur eingeschoben. Die 

einzelnen Blatthande differenzieren sich von unten nach 

oben in drei-, vier- und fiinfzackige Kompartimente. Die 

Spitze des Akanthusblattlappens besteht aus sieben Zak- 

ken. An der rechten Pulvinusseite andert sich die Anzahl 

der Blattlappen von jeweils drei- in vier- und fiinfteilige 

Hande.

Kapitell @

Am vorliegenden Kapitell kehren die Abakusmotive 

der Kapitelle zwei und drei wieder, doch ohne Eckblatt 

(Abb. 14, 15, 16).

Die Vorderseite ist ausgezeichnet erhalten und besitzt 

Voluten, deren kantige, einfach profilierten Stege in zwei 

Umdrehungen einschwingen und oberhalb der Rosetten 

enden. Die Kanalisdekoration beginnt achsensymme- 

trisch uber der Echinusmitte, die identischen Ornamente 

verschieben sich aber im Verlauf zu den Volutenzentren 

leicht. Sechs vierzackige Blattchen, die mit den Nachbar- 

blattern ovale Osen bilden, enden in einem kleinen Hak- 

chen. Nach einem kurzen Blattstengel setzt sich eine etwas 

kleinere Blattsequenz mit den gleichen Elementen fort, 

diesmal mit den Blattspitzen nach oben statt nach unten 

weisend. Dieser Richtungswechsel wiederholt sich in 

zwei weiteren Abschnitten, dann beschlieBen drei Dolden 

und ein Stengel mit Fruchtknoten in Rosettennahe die 

Motivreihe.

Die dreiblattrigen Zwickelpalmetten mit sichelformi- 

gen Spitzen entspringen einem Kelchblatt, dessen Stil auf 

dem Volutensteg aufliegt. Die Pfeilchen des Echinus sind 

vollkommen hinterarbeitet und beriihren mit den Spitzen 

den abgeschragten Grund des Kymas. Die Schalenwande 

der Eier sind uber den Pfeilblattern mit bogenformigen 

Querstegen verbunden. Die untere Echinusbegrenzung 

besteht aus einem Astragal mit ovalen Perlen und doppel

ten Zwischenscheiben.
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15. S. Lorenzo f.l.m., Narthex, Kapitell 4, Rilckseite

Als Balteusmotiv begegnen uns an der siidlichen Ne- 

benseite zwei Blattstabe mit horizontal liegenden gerun- 

deten Blattspitzen, die unten mit kleinen Zwischenstegen 

verbunden sind (Abb. 17). Sie werden in der Mitte von 

einem durchlaufenden erhabenen Grat getrennt. Eine 

aubere Balteusbegrenzung fehlt, aber zur Polsterstirn hin 

verjiingt sich das Band.

Ganz anders ist die Balteusornamentik der nordlichen 

Seite: vertikale offene Palmetten mit fiinf Blattern werden 

von Wellenranken umfangen, in deren Zwickeln drei- 

gliedrige Blatter vorkommen. Je ein Flachstab begrenzt 

den Balteus zu beiden Seiten (Abb. 18).

Astragale mit Perlen und Scheiben umkreisen die Pol- 

sterauBenkanten. Am Pulvinus fachern sich die Akan- 

thusblatter vom Balteussaum ausgehend in fiinf sehr 

starre Blattrippen. Die reduzierten Blattkompartimente 

enden in vier oder fiinf kleinen Zacken. Ganz eigentiim- 

lich ist die Bearbeitung der rechten Polsterseite. Die linke 

Seite entspricht in der schematischen Blattaufteilung und

16. S. Lorenzo f.l.m., Narthex, Kapitell 4, Rilckseite

sproden Behandlung der Einzelform der linken Polster

seite, wahrend die rechte Pulvinushalfte im Aufbau und 

der Binnenstruktur mit dem zweiten Kapitell verwandt 

ist. Das Phanomen der ungleichen Pulvinushalften ist 

auch typisch fur die Langhauskapitelle.

17. S. Lorenzo f. I. m., Narthex, Kapitell 4, siidliche Nehenseite 18. S. Lorenzo f.l.m., Narthex, Kapitell 4, nordliche Nehenseite
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19. S. Lorenzo f. I. m., Narthex, Kapitell 5, Vorderseite

Kapitell @

Die Abakuszier dieses Kapitells besteht aus einem lesbi- 

schen Kyma und einem Kordelmotiv als unteren Ab- 

schluB (Abb. 19).

Die kantigen, einmal profilierten Volutenstege drehen 

sich in zwei Umwindungen ein. Uber der Echinusmitte 

beginnt eine fast symmmetrische Kanalisdekoration mit 

drei vertikalen Bliittchen. Links folgt ein langgestrecktes 

Blatt mit acht abgerundeten Blattspitzen, rechts ein sie- 

benteiliges Blatt. Zugleich weisen diese am unteren Rand 

Blattzacken auf und leiten damit in eine Blattsequenz der 

Volutenkehlen uber. Fiinf-, vier- und dreizackige Blatt- 

hande beriihren einander und bilden Osen. Kleine Hak- 

chen zwischen einzelnen Blattsequenzen kiinden den dar- 

auffolgenden Richtungswechsel der Blattspitzen an. Die

ses Motiv kam bereits am vierten Kapitell vor. Die 

Blattsequenzen enden kurz vor den Volutenzentren in 

doppelt ilbereinandergestaffelten fiinfzackigen Blattern 

20. S. Lorenzo f. I. m., Narthex, Kapitell 5, Riickseite

mit Hakchen. Es schlieBen sich jeweils drei Dolden mit 

einem in sich gedrehten spitz zulaufenden Stengel als 

SchluBmotive an. Fiinfblattrige Bliiten nehmen die Volu

tenzentren ein.

Am Echinus iiberlagern dreiteilige sichelformige nach 

unten hangende Zwickelpalmetten die iiuBeren Eier. Ein 

kleiner Steg biindelt die drei aus dem Kanalis kommenden 

Blattstiele.

Statt des iiblichen abschlieBenden Astragals besitzt die

ses Kapitell als Echinusbegrenzung einen Blattstab aus 

hangenden fiinffmgrigen, in der Mitte auseinanderstre- 

benden Akanthusblattchen mit kleinen Schilfspitzen in 

den Zwickeln (Abb. 19, 20).

Der Polsterrand ist am ersten Kapitell mit einem Zahn- 

schnitt versehen.

Das Balteusmotiv der siidlichen Nebenseite ist eine 

Wiederholung des vierten Kapitells (Abb. 21). Auf der 

nordlichen Seite begegnet uns eine Wellenranke, deren

21. S. Lorenzo f.l.m., Narthex, Kapitell 5, siidliche Nebenseite 22. S. Lorenzo f. I. m., Narthex, Kapitell 5, nbrdliche Nebenseite
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23. S.Lorenzo  f.l.m., Narthex, Kapitell 6, Vorderseite 24. S. Lorenzo f.l.m., Narthex, Kapitell 6, Riickseite

Bander nach einer Kreisbewegung jeweils abwechselnd 

in ein dreigliedriges Blatt miinden (Abb. 22). Der Balteus 

wird von Rundstaben gesaumt.

Die Akanthusblatter am Pulvinus sind diesmal stark 

vereinfacht. Wieder biegen sich die funf Stege des Blatt- 

lappens schon am Balteusrand leicht nach auBen, wie 

dies bereits am dritten Kapitell zu beobachten war. Die 

Blattspitzen sind sehr viel flachiger und durch die gerun- 

deten Enden weicher und fleischiger. Besonders orga

nised rollt sich die Blattspitze am Pulvinusrand ein, so 

daB die funf zarten Blattadern der Unterseite sichtbar 

werden. Drei Blatthande enden jeweils in funf oder vier 

Fingern. Die rechte Pulvinusseite ist im wesentlichen mit 

der linken identisch, nur wolben sich die Osen weniger 

deutlich aus dem Blattfleisch hervor, weil sie keine dop- 

pelten Kerblinien am Stegende aufweisen.

Kapitell @

Wieder bildet ein lesbisches Kyrna die Abakuszier. Der 

abschlieBende Astragal besteht aus ovalen Perlen, die mit 

doppelten flachen Scheibchen im Wechsel stehen 

(Abb. 23, 24).

Die flachkantigen, einmal profilierten Volutenstege 

schwingen in drei Umdrehungen ein und enden uber 

den Rosetten. Die Kanalisdekoration entspricht in den 

Grundziigen der jetzigen Riickseite, d. h. der eigentlichen 

Vorderseite des zweiten Kapitells (Abb. 7). Am Echinus 

rollen sich die dreiblattrigen Zwickelpalmetten an den 

Spitzen kreisformig ein, an alien iibrigen Kapitellen si- 

chelfbrmig. Eine weitere Besonderheit des ionischen Ky- 

mations sind die Verbindungsstege zwischen den Eischa- 

len. Sie bestehen hier aus herabhangenden kleinen Blatt

spitzen. Den unteren AbschluB bildet wieder ein Astragal.

23. S. Lorenzo f.l.m., Narthex, Kapitell 6, riordliche Nebenseite 26. S. Lorenzo f.l.m., Narthex, Kapitell 6, siidliche Nebenseite
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27. S. Lorenzo f.l.m., Langhans, Kapitell 15, Vorderseite 28. S. Lorenzo f.l.m., Langhans, Kapitell 17, Vorderseite

29. S. Lorenzo f.l.m., Langhaus, Kapitell 28, Vorderseite

Die Nebenseiten weisen am Pulvinusrand einen einfa- 

chen Perlstab auf (Abb. 25, 26). Der Balteus besteht auf 

beiden Seiten aus einem Flachstab mit aufgesetzten 

Schuppenblattreihen, wobei die einzelnen gerundeten 

Blatter mit erhabenen Dornen versehen sind. An der 

nordlichen Seite (Abb. 25) ist das Muster an der Polster- 

stirn dutch zwei iibereinanderliegende Akanthusblatt- 

chen bereichert. Der Akanthusblattypus der Pulvini ent- 

spricht im Aufbau demjenigen des zweiten Kapitells. Wie 

dort, ist auch hier die Polsterstirn mit Akanthus verziert. 

Wahrend am zweiten Kapitell die Blattosen dutch Kerbli- 

nien am unteren Rand akzentuiert sind, hangen hier uber 

den Osenrand kleine Blattzungen.

2. LANGHAUSKAPITELLE

Die Langhauskapitelle bieten trotz unverzierter und 

halbverzierter Vorderseiten-Typen einen umfassenden 

Motivkanon, der keineswegs mit dem der Narthexkapi- 

telle identisch ist.

Abakus:

malen Breite der Kapitelle immer die gleiche Hohe auf- 

weist. Der Saulenumfang schwankt zwischen ca. 

0,98-1,35 m.

Volutenspiralen:

Ebenso unabhangig von der Kapitellgrofie sind die 

Eindrehungen der Volutenspiralen. Nur an drei groBen 

Kapitellen ® @ @ schwingen sie an den Vorderseiten 

langsam in drei Umwindungen ein; an alien iibrigen im

mer in zwei Umdrehungen, ungeachtet ihrer GroBen 

(Abb. 27-29).

Volutenzentren:

Die Volutenzentren konnen mit vielfaltigen Rosetten- 

typen, Omphaloi oder in einem Fall mit naturalistischen 

Tierfiguren wie Frosch und Eidechse verziert sein. Die 

Rosetten treten in unterschiedlichen GroBen auf und sind 

teilweise reich gegliedert. Zu erwahnen sind die groBen 

rotierenden Blumen mit zwei Blattkriinzen an Kapitell @ 

(Abb. 30), kiirbisartig erhabene Bliiten, tief in das Kapitell 

eingeschnittene sternformige Rosetten bei @ @ ® 

(Abb. 31—33) oder kleeblattformige flache Blumen mit 

sehr groBen Samenpolstern an @ und ® (Abb. 34-35). 

Ungewohnlich fur mittelalterliche Kapitelle sind die Om

phaloi an @ (Abb. 28) und an den Riickseiten von @ 

@ und © (Abb. 36). Antike Vorbilder finden sich hierfiir 

an den Kapitellen des auBeren Ringes des Teatro 

Marittimo der Villa Adriana in Tivoli19 oder an zwei 

Beispielen in S.Antimo in Nazzano (Abb. 37).

Die Abaci bestehen bei alien Langhausexemplaren aus 

einem schlichten Karnies, der unabhangig von der maxi- 

19 M. Uebelacker, Das Teatro Marittimo in der Villa Hadriana, DAI 

Sonderschrift 5, 1986, Mainz 1985, 30, Tafel 43—47.
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30. S. Lorengo f. I. m., Langhans, Kapitell 20, Vorderseite 31. S. Lorenzo f.l.m., Langhans, Kapitell 21, Vorderseite

32. S. Lorengo f.l.m., Langhans, Kapitell 22, Vorderseite 33. S. Lorengof.l.m., Langhans, Kapitell 14, Vorderseite

34. S. Lorengo f.l.m., Langhans, Kapitell 24, Vorderseite 35. S. Lorengof.l.m., Langhans, Kapitell 10, Vorderseite

36. S. Lorengof.l.m., Langhans, Kapitell 15, Riickseite 37. Naggann, S. Antimo
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38. S. Lorenzo f.l.m., Langhans, Kapitell 27, Vorderseite

40. S. Lorenzo f.l.m., Langhaus, Kapitell 13, Vorderseite

39. S.Lorenzof.l.m., Langhans, Kapitell 16, Vorderseite

41. S. Lorenzo f.l.m., Langhans, Kapitell 26, Vorderseite

Volutenstege:

Die Stege der Voluten konnen dreifach gekerbt sein wie 

bei @ und @ (Abb. 38, 39), weisen jedoch am haufigsten 

zwei schmale Rillen auf, die den Steg in einen breiten 

Flachstab und diinnen Streifen gliedern, wobei verschie- 

dene Kombinationen in der Abfolge und Breite mog- 

lich sind. Bis auf neun Ausnahmen @ @ @ @ @ 

® @ @ ® (Abb. 42, 40, 27, 39, 28, 41, 38, 29) wird der 

Volutensteg immer uber dem Kanalis durchgefiihrt, bei 

den Ausnahmen bricht er entweder horizontal kurz vor 

dem Echinus ab oder endet in einem flachen Bogen uber 

dem auBeren Echinusrand, wie an den Riickseiten der 

Narthexkapitelle. Eine besondere Losung stellt die Volu- 

tenspirale am Kapitell @ (Abb. 42) dar, in deren Voluten- 

kehle eine zusatzliche Spirale einschwingt. Derartige, je

doch sehr viel kompliziertere Formen sind mir von zwei 

augusteischen Kapitellfragmenten vom Augustusforum, 

heute im Thermenmuseum und Antiquarium Forense, 

bekannt (Abb. 43)20. AuBergewohnlich ist die mit einer

20 Das Kapitell (W) (Abb. 42) vgl. (Abb. 43). Zu letzterem siehe: V.

Kockel, Beobachtungen zum Tempel des Mars Ultor und zum 

Forum des Augustus, in: Mitteilnngen des DAI, Rom. Abtlg. 90, 2, 

1983, 435 f. Es handelt sich um drei ionische Kapitellfragmente, des 

Erechteiontypus, an dem eine zweite Spirale in der Volutenkehle 

Blattspitzensequenz verzierte Spirale des Kapitells @ 

(Abb. 44)21. Sie stellt jedoch im Mittelalter keinen Einzel- 

fall dar, wie Beispiele an der Bottega bei Piazza di Trevi 

(Abb. 45) oder am Narthex des Domes in Terracina 

(Abb. 46) demonstrieren.

Echinus:

Der Echinus der Langhauskapitelle besteht bei den 

groBeren aus einem fiinfgliedrigen, bei den kleineren Ex- 

emplaren aus einem dreiteiligen ionischen Kymation. An 

@ (Abb. 41) sind vier Eier ausgebildet, was fur ein anti- 

kes Kapitell geradezu undenkbar ware, am Kapitell @ 

(Abb. 34) ist das mittlere von drei Eiern durch einen 

Menschenkopf, der von zwei kopflosen Tierleibern flan- 

kiert wird, ersetzt. Das bereits erwahnte Kapitell @ weist

vorkommt. Die Fragmente entsprechen in ihren Maben dem Kapi

tell der Osthalle des Erechteions und sind moglicherweise direkte 

Kopien nach ihnen. Kockel weist die Fragmente nicht der inneren 

Ordnung des Mars-Ultor-Tempels zu.

21 Zu Kapitell @ vgl. O. Bingol, Das ionische Normalkapitell, Tafel

3, 81. Es handelt sich um ein Kapitell aus hadrianischer Zeit mit 

einem ungewbhnlichen Dekor als Volutenspirale. Das Kapitell ge- 

hort zum Antinoostempel in Bolu und besitzt einen Astragal, der 

sich spiralformig eindreht.
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42. S.Lorengo f.l.m., Langhans, Kapitell 12, Vorderseite

43. Museo Nationals Romano, Kreuggang

44. S. Lorenzo f.l.m., Langhans, Kapitell 8, \Prderseite 45. Pia^pa di Trevi

gegeniiber alien anderen Beispielen einen vierfach iiber- 

einander gestaffelten Echinus auf: Uber dem kanonischen 

Eierstab befindet sich ein lesbisches Kyma, zu unterst 

ein Zahnschnitt und eine Wellenranke22. Doppelte untere 

Echinusbegrenzungen treten jedoch auch an anderen Ka- 

pitellen auf, so die Kombination eines Zahnschnittes und 

Astragals an @ oder eines Flechtbandes mit Zahnschnitt 

an @ (Abb. 33, 31).

22 Klassische griechische Beispiele mit Flechtband oberhalb des ioni- 

schen Kymations sind die Kapitelle von der Ostportikus des Erech- 

teions, ein Kapitell der Agora, beide in Athen, ein weiteres Exem

plar am Nereidenmonument in Xanthos, dann aus augusteischer 

Zeit ein Kapitell vom Tempel der Roma und des Augustus in Athen. 

Vgl. Enciclopedia dell’Arte Antica, 8, Rom 1973, Atlante, Taw. 322, 

324, 325, 346.

Eine Wiederholung des Motivs tritt an einem spatantiken Kapitell 

der Diokletiansthermen in Rom auf. 46. Terracina, Dom, Narthex
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47. S. Lorenzo f.l.m., Langhans, Kapitell 11, Vorderseite

48. S. Lorenzo f. I. m., Langhans, Kapitell 9, Vorderseite

49. S. Lorenzo f.l.m., Langhans, Kapitell 14, ostliche Nehenseite

Zwickelpalmetten:

Zwickelpalmetten fehlen nur an drei Kapitellvordersei- 

ten © © und @ (Abb. 42, 40, 38). An den librigen 

sind sie drei- oder vierblattrig ausgebildet. Entweder mit 

sichelformigen Gliedern oder mit eingerollten Spitzen, 

oder wellenformigen Blattern und nach auBen eingedreh- 

ten Enden. Es kommen auch hangende Blatter mit kugel- 

formigen Enden vor, oder gerippte Palmetten und vieles 

mehr. Sie bedecken gewohnlich nur einen Teil der auBeren 

Eier, konnen aber auch in einigen Fallen das ionische 

Kyma beherrschen, wie bei @ (Abb. 47). Die Zwickelpal

metten treten gebiindelt aus einer Blatthiilse oder einem 

Bliitenboden hervor und entspringen liber der Spirale. 

Sie konnen auch als drei oder vier Einzelblatter hervor- 

wachsen. Nur an Kapitell (?) kommt der Palmettenstil 

aus der auBeren Spirale und hangt quer liber die Voluten- 

kehle.

Auch die Riickseiten der folgenden Langhauskapitelle 

sind ohne Zwickelpalmetten ausgebildet: (?) (?) ® @ 

© © @ © @ @ und @.

Volutenkehlendekoration:

Die Kapitelle © @ @ und @ (Abb. 48, 31, 32, 62) 

zeichnen sich durch Verzierungen der Volutenkehlen aus. 

Am Frosch-Eidechsen-Kapitell wechseln Akanthusblatt- 

chen in Vorder-, Seiten- und Untersicht mit trompetenar- 

tigen Blattstengeln und mlinden schlieBlich in je einen 

spiralformig gedrehten Fruchtknoten, in den rechts die 

Eidechse beiBt und den auf der linken Seite der Frosch 

mit den Vorderbeinen umgreift. Die wie bei einem Facher 

nebeneinanderstehenden Akanthusblatter an der rechten 

Kapitellvolute von @ (Abb. 31) besteht aus Blatthalften 

mit gezacktem Rand und Osen am inneren Steg und 

fiillen die Kehle vollstandig aus. Im inneren Volutenkreis 

desselben Kapitells erkennt man eine Abfolge von Sten- 

geln und Friichten. An der linken Volute bricht die Blatt- 

sequenz von der ersten Eindrehung ab. Stengel, kleine 

Rosetten und spiralartige Hiillblatter setzen sich bis zum 

Rosettenzentrum fort. Recht ahnlich sind die Blattsequen- 

zen in den beiden Voluten von Kapitell @ (Abb. 32). Die 

Akanthusblatter reihen sich hintereinander und bilden 

Osen und Dreiecke an den Beriihrungspunkten. Auch an 

Kapitell © (Abb. 48) sind die flinfzackigen Akanthus- 

blattchen hintereinander gestaffelt. Die inneren Voluten- 

windungen sind gefiillt mit Dolden, einem Hiillblatt und 

einer Traube. Keines der Motive wiederholt sich, weder 

im Mittelschiff noch am Narthex.

Pulvinusdekoration:

An den Langhauskapitellen sind als Pulvinusdekora

tion die Akanthus-Schilfblatt-Kombinationen vorherr- 

schend. Die einzige Ausnahme bildet Kapitell © 

(Abb. 49). An ihm kommen unten miteinander verbun-
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50. S. Lorenzo f.l.m., Langhaus, Kapitell 75, ostliche Nebenseite

52. S.Lorentgo f.l.m., Langhans, Kapitell 10, westliche Nebenseite

51. S. Lorenzo f.l.m., Langhaus, Kapitell 77, westliche Nebenseite

53. S.Lorengo f.l.m., Langhaus, Kapitell 18, ostliche Nebenseite

dene Schilfblatter mit einer flschgratartigen Binnenstruk- 

tur vor. Ein glatter Blattrand auf einer tieferliegenden 

Reliefebene ist sichtbar23. Die Zwickelblatter mit Mittel- 

grat unterscheiden sich nicht von den iibrigen Kapitellen. 

Besonders auffallend ist die starke Stilisierung der Haupt- 

blatter sowie die groBen Osen am unteren Schilfblatt- 

saurn. Die schon an den Nebenseiten der Narthexkapitelle 

beobachtete ungleiche Behandlung der Pulvinushalften 

findet bei den Langhausexemplaren ihre Fortsetzung. Am 

vorliegenden Beispiel lassen sich an der linken Polster- 

halfte funfzehn Blattspitzen an jeder Schilfblattseite zah- 

len, wahrend die Osen unmittelbar den Balteussaum be- 

riihren; an der rechten Pulvinushalfte weisen die Schilf

blatter dreizehn Spitzen auf und die Osen sitzen abgeriickt 

vom Balteus auf kleinen Stielen.

Die Akanthusblattypen des Langhauses sind nirgends 

Wiederholungen des Narthex. Grundlegend neu ist die 

Form des Blattstammes. Nahezu bei alien Akanthusblatt- 

varianten beginnt er breit, mit tief eingemeiBelter Mittel-

23 Diese Aufteilung in zwei Blattschichten ist auch vielen antiken 

Kapitellen eigen. An trajanischen und hadrianischen Beispielen sind 

diese doppelten Blattschichten besonders haufig zu finden.

kerbe am Balteus und verjiingt sich zum Pulvinusrand 

hin. Die Blattaste zweigen meistens in verschiedenen Hd- 

hen vom Stamm ab und nur in wenigen Fallen entsprin- 

gen sie als parallele Rippen am Balteussaum @ @ @ @ 

(Abb. 50, 51, 52, 53).

Pulvinusrander:

Die Pulvinusrander gliedern sich bei den Langhauska- 

pitellen am haufigsten in Flachbander und Rippen in 

verschiedener Anzahl und Breite. Als Zierformen gibt es 

auch lesbische Kymatien ® (Abb. 54), Blattspitzenstiibe 

® (Abb. 55), Rhomben @ @ (Abb. 56, 57), Flechtban- 

der, Kordelmotive und vieles mehr.

Balteus:

Der Balteus ist bei den meisten Kapitellen als Dop- 

pelband, bestehend aus Wiilsten und Kehlen, ausgebil- 

det. Bei den groBen, aber auch bei einigen kleinen Kapi

tellen sind die beiden Balteushiilften ungleich ausgefuhrt,
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54. S. Lorenzo f. I. m., Langhaus, Kapitell 8, ostliche Nebenseite

56. S. Lorenzo f.l.m., Langhaus, Kapitell 19, ostliche Nebenseite

55. S. Lorenzo f.l.m., Langhaus, Kapitell 20, ostliche Nebenseite

57. S. Lorenzo f. I. m., Langhaus, Kapitell 25, westliche Nebenseite

so als ware das Kapitell aus zwei unabhangigen Teilen 

zusammengefugt: @ ® © ® (Abb. 58) @ @

Diese Unstimmigkeiten setzen sich auch in der Pulvi- 

nusdekoration fort, da die Schilf-Akanthusblatt-Abfol-

58. S. Lorenzo f.l.m., Langhaus, Kapitell 16, ostliche Nebenseite

gen der Polsterhalften gegeneinander versetzt sind und 

zum Teil sogar anderen Blattypen angehdren. An den 

reicher verzierten Kapitellen bieten die Nebenseiten ent- 

sprechend differenzierte Balteusmotive. Der Balteus der 

westlichen Seite an Kapitell © zeigt ein mittleres Roset- 

tenband, flankiert von lesbischen Kymatien. An der ostli- 

chen Seite ist der Balteus mit Schuppenblattreihen ver- 

ziert. An der westlichen Seite von @ sehen wir ein Dop- 

pelband mit Fischgratmuster, ostlich hingegen ein 

doppeltes Flechtband. Kapitell @ weistein kompliziertes 

Zentralmotiv mit seitlichen Kordeln auf, Kapitell @ ein 

lesbisches Kyma (Abb. 59, 60).
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59. S. Lorenzo f. I. m., Langhans, Kapitell 24, westliche Nebenseite 60. S. Lorenzo f.l.m., Langhaus, Kapitell 21, westliche Nebenseite

HANDESCHEIDUNG UND STILTENDENZEN

An den Narthexkapitellen haben wir kanonische Orna- 

mentformen entdeckt, die iiberwiegend den gleichen 

Gliedern vorbehalten sind, wie beispielsweise das lesbi- 

sche Kyma dem Abakus, das ionische Kymation dem 

Echinus oder Akanthus und Schilf dem Pulvinus, wobei 

Variationen im Detail die Regel sind, wie die morphologi- 

sche Analyse demonstriert hat.

Diese Varianten sind einerseits Zeichen eines reichen 

Motivkanons der Marmorwerkstatt, andererseits Aus- 

dtuck verschiedener Hande. Die unterschiedlichen kiinst- 

lerischen Auffassungen lassen sich im Vergleich der Orna- 

mentformen beobachten und deuten auf zwei Stiltenden- 

zen verschiedener Meister, die offenbar unterstiitzt von 

Gehilfen, auf das engste zusammengearbeitet haben. Im 

folgenden sei versucht, die Stilrichtungen zu scheiden 

und Erklarungen fur Stilgegensatze innerhalb der einzel- 

nen Kapitelle zu finden.

Die Zahnschnitte der Pulvinusriinder an den Kapitellen 

© und © gehen sicher auf einen Kiinstler zuriick, da sie 

in der Ausfiihrung vollkommen identisch sind. Zwischen 

den nahezu quadratischen Zahnen liegen schmale Verbin- 

dungsstege, die am unteren Rand mit einer flachen Boh- 

rung versehen sind.

Die sechs lesbischen Kymatien der Abaci sind stilistisch 

so verschieden, daB man mehr als zwei Kiinstler dahinter 

vermuten mbchte. Zu einer Gruppe schlieBen sich die 

Blatter des ©., ©. und ©. Kapitells zusammen, ob- 

wohl auch bei ihnen leichte Differenzen hinsichtlich der 

Plastizitat des Blattfleisches auffallen.

Die Blatter des @. und @. Abakus sind hingegen 

insgesamt volumindser und mit Zwischenblattern ver

sehen, deren Spitzen kugelformig ausgebildet sind, 

so daB sie einem zweiten Kiinstler zugeordnet werden 

konnen.

Der Blattstab an der Riickseite des dritten Abakus fallt 

aus diesem Schema heraus. Bohrldcher strukturieren die 

Osen und oberen Blattrander, wahrend die Einzelblatter 

nicht mehr bis zur oberen Spitze geschlitzt sind. Es han- 

delt sich hierbei vermutlich um die weniger gelungene 

Arbeit eines Gehilfen, der das Ornament in seiner Struk- 

tur sogar miBverstanden hat.

Stilistisch vollkommen aus dem Rahmen fallend ist der 

Abakus des ©. Kapitells. Das randlose Blattfleisch der 

Blattkelche wirkt schablonenhaft und nicht mehr orga- 

nisch wie bei alien anderen. Die auf einen tiefen Relief- 

grund zuriickgedrangten Zwischenblatter bestimmen 

nicht mehr das Erscheinungsbild des Kymas, sondern nur 

der scharf gerandete Blattschlitz und die gegeniiber alien 

anderen Abaci neu hinzugekommenen Zwischenblatter 

des unteren Abakussaumes. Dieses lesbische Kyma er- 

reicht wie kein anderes eine Schematisierung, kristalline 

Harte und SchwarzweiBwirkung.

Aus den Vergleichen der Zahnschnitte und der lesbi

schen Kymatien konnen wir folgendes schlieBen: einem 

Meister, wir nennen ihn A, lassen sich die Abaci der 

Kapitelle @, @ und © zuschreiben, einem Meister B 

die Kymatien der Kapitelle © und ©. Der identische 

Zahnschnitt an den Kapitellen @ und @ beweist, daB 

einzelne Kapitelle nicht in ihrer Ganzheit von einem Mei

ster ausgefuhrt worden sind. Schwierigkeiten in der Zu- 

schreibung bietet der Abakus des ©. Kapitells. Weitere 

Vergleiche fiihren hier jedoch zu einem Ergebnis.
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Betrachten wir zunachst einige Balteusmotive. An den 

Kapitellnebenseiten (T) Slid, @ Nord, @ Slid, @ Slid 

und @ Nord ist ein klarer Aufbau und eine Reduzierung 

des Dekors erkennbar. Es handelt sich um Flechtbander, 

Blattstabe und Wellenranken mit dreiteiligen Blattern. 

Dieser Ornamentgruppe laBt sich der Abakus des @. 

Kapitells ohne weiteres hinzufiigen. Ubersichtlichkeit 

und Weitraumigkeit des Dekors macht sich auch an den 

Vorderseiten der Kapitelle @@ und @ bemerkbar. 

Dort drehen sich die Volutenspiralen in zwei Umdrehun- 

gen ein, das ionische Kymation besteht aus drei vollstan- 

digen Eiern mit Schalen.

Vergleichen wir damit die Vorderseiten der Kapitelle 

(?), @ und @, so fallt eine Rhythmusverschiebung der 

Strukturelemente auf. Die Voluten schwingen retardie- 

rend in drei Umdrehungen ein, die Eischalen des Echinus 

sind an den AuBenseiten nur zur Halfte ausgebildet und 

werden gleichsam in ihrer Entfaltung durch die raumlich 

dominanten Spiralen abgebremst. Hier mangelt es an 

kompositorischer GroBzugigkeit und harmonischer Ge- 

wichtung der einzelnen Glieder. Eine gewisse Pedanterie 

ist diesen Vorderseiten nicht abzusprechen. Die Kleintei- 

ligkeit des Dekors ist sogar betont durch den verstarkten 

Einsatz des Bohrers.

Die wenigen Vergl'eiche haben gezeigt, daB die Kapi

telle (?), @ und @ von einem Kiinstler A, die Kapitelle 

@ @ und (5) hingegen in den wesentlichen Ziigen von 

Meister B gestaltet worden sind. Bei letzterem treten 

weiche und harte Stiltendenzen nebeneinander auf, so daB 

man versucht ist, einen dritten Meister dafiir verantwort- 

lich zu machen.

Die Akanthus- und Schilfblatter der Nebenseiten bie- 

ten weitere Gegensatze. Am Kapitell (5) sind die Akan

thusblatter in der groBflachigen Manier des Meisters B 

angelegt, doch fehlt ihnen die kristalline Harte, wie sie 

am lesbischen Kymation des (4) • Kapitells vorkommt. 

Die Blattsaume sind nicht spitz gezackt, sondern weich 

gerundet, die Blattspitzen rollen sich organisch ein. Selbst 

die lanzettformigen Zwischenblatter haben leicht ge- 

schwungene Konturen und sind nicht zu vergleichen mit 

den erstarrten scharfkantigen Zwickelblattern des @. 

und (4). Kapitells.

Besonders ratselhaft ist die Ausfiihrung der siidlichen 

Nebenseite des (4). Kapitells. Miissen wir hier die Zusam- 

menarbeit zweier Meister annehmen, da das Akanthus- 

blatt der linken Pulvinusseite nicht mit dem Blattypus der 

rechten Halfte iibereinstimmt? Die abstrakte Auffassung 

mit schablonenhaften Blattstegen und reduzierten scharf- 

gezackten Blattsaumen hat keine Ahnlichkeit mit den 

etwas weicher gerundeten Blattspitzen und gewdlbten 

Blattgraten der rechten Blatthalfte. Meister A kommt 

jedoch fur keine der beiden Polsterhalften in Betracht, da 

seiner Ornamentik grundsatzlich ein synthetischer Zug 

abgeht. Meister A, dem die Nebenseiten der Kapitelle 

@ und @ zufallen, unterscheidet im iibrigen zwischen 

Pulvinuskorper, einer ersten Reliefebene, die als UmriB- 

linie der Ornamentik in Erscheinung tritt, und der eigent- 

lichen Akanthusblattebene. Diese Differenzierung zwi

schen zwei Reliefschichten tragt an den genannten Kapi- 

tellen dazu bei, daB das Blattfleisch an Substanz verliert. 

Die Blatter haben auch hier die charakteristische Kleintei- 

ligkeit und Ausdrucksschwiiche. Zugleich fallen jedoch 

auch bei diesem Meister Typendifferenzen zwischen den 

Akanthusblattern zweier Pulvinushalften auf. So sind 

am zweiten Kapitell an der linken Polsterseite in der 

linken Halfte die Stege unterhalb der Osen mit Doppel- 

kerben versehen, an der rechten Seite mit doppelten 

Blattzungen.

Die zahlreichen Akanthusblattypen sind verwirrend 

und erschweren eine Hiindescheidung, weil beide Meister 

zum Teil von den gleichen Vorlagen Gebrauch machen. 

Sicherlich entstammen die verschiedenen Blattvarianten 

einem Musterbuch, das Allgemeingut der Werkstatt war. 

Als Typenvarianten gelten beispielsweise die verschiede

nen Osenformen mit gekerbten, glatten oder mit kleinen 

Blattzungen versehenen Randern, spitzgezackte oder ge- 

rundete Akanthusblatter mit drei- oder fiinfteiligen Blatt

stegen.

An den Vorder- und Nebenseiten gibt es immer wieder 

unvollendete Ornamente, beispielsweise die kleinen 

Kranzblatter der Polsterseite des dritten Kapitells, die 

Akanthusblatter der Polsterstirn des zweiten Kapitells 

und dergleichen.

Beide Kiinstler haben wahrscheinlich aus Zeitmangel 

oder Kostengriinden nicht jedes Ornament mit der glei

chen Sorgfalt ausfiihren konnen. Ferner kann man alien 

Riickseitcn eine gewisse Fliichtigkeit nicht absprechen. 

Natiirlich treten auch in solchen Partien die gegensatzli- 

chen Stilmerkmale der beiden Hauptkiinstler in Erschei

nung.

Das einzige gleichgestaltete Element aller Langhauska- 

pitelle ist der unverzierte Abakus. Er ist ein Serienpro- 

dukt untergeordneter Bedeutung. Die Dekoration der 

einzelnen Glieder an Vorder- und Nebenseiten hingegen 

sind auBerst variabel, mehr noch, die Anzahl der Glieder 

selbst verandert sich von Kapitell zu Kapitell. Die Orna- 

mentfiille und groBe Typenvielfalt, beispielsweise der 

Akanthusblatter oder Zwickelpalmetten sowie die Grb- 

Benunterschiede der Kapitelle scheinen das Problem der 

Hiindescheidung noch zu vertiefen.
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Eine zentrale Frage in diesem Zusammenhang ist die, 

ob die Meister A und B der Vorhalle, welche vollkommen 

anderen GesetzmaBigkeiten unterworfen ist, auch die 

Langhauskapitelle ausgefiihrt haben konnen. Vergleichen 

wir die beiden recht gegensatzlichen Figuralkapitelle @ 

und @ und wenden die am Narthex gewonnenen Stilkri- 

terien auf sie an, so bestatigen sich die Tendenzen 

(Abb. 34, 61, 62). Am Menschenkopf-Tier-Kapitell linden 

sich Reduzierung des Dekors, Weitraumigkeit und der 

klare Formengeist wieder, was auf Meister B hindeutet; 

hingegen sprechen die Kleinteiligkeit des Dekors mit 

verstarktem Einsatz des Bohrers, Differenzierung zwi- 

schen verschiedenen Reliefschichten an den Pulvinussei- 

ten sowie die geringe Plastizitat am Frosch-Eidechsen-Kapt- 

tell fur Meister A. Obwohl an beiden Beispielen die Spiral- 

eindrehungen der Voluten vollkommen identisch sind, 

die groBen Zwickelpalmetten in beiden Fallen die auBeren 

Eier des ionischen Kymas bedecken und sogar als untere 

Echinusbegrenzung jeweils ein Zahnschnitt gewahlt wor- 

den ist, lassen sich die ganz gegensatzlichen kiinstleri- 

schen Auffassungen nicht leugnen. Das Kapitell von Mei

ster B besitzt mehr Plastizitat und Expressivitat. Das 

Gesicht mit den tiefgebohrten Augen, die sicher mit 

schwarzen Steinen ausgelegt werden sollten, der halb- 

geoffnete Mund, die hochgezogenen Brauen, die ge- 

furchte Stirn, erinnern an Kopfe des Kreuzganges von 

S. Giovanni in Laterano. Das kopflose Tierpaar mit ver- 

schlungenen Schwanzen und eingeknickten Vorderbei- 

nen rahmt das Antlitz. Die behuften Hinterbeine der 

Tierleiber stehen auf einem schriig in die Tiefe strebenden 

Grund. An ihnen und dem nicht geringen SchwarzweiB- 

effekt wird die Relieftiefe des Kapitells deutlich.

Am Frosch-Eidechsen-Kapitellist die Auffassung des Re

liefs seichter, kerbschnittartig und sehr kleinteilig. Dies 

wird zum Beispiel am Zahnschnitt deutlich, der aus neun- 

zehn kleinen fast quadratischen Wiirfeln mit Zwischenste- 

gen besteht, wahrend am Kapitell von Meister B fiinfzehn 

langgestreckte Glieder die Echinusbegrenzung bilden. 

Die flachen Lanzen des ionischen Kymations stoBen auf 

einen nur leicht angeschragten Grund, die Relieftiefe ist 

gegeniiber dem Menschenkopf-Kapitell gemindert. Die 

Tiere in den Volutenzentren gehen in der Spiraldekora- 

tion unter. Die kleine kiirbisartige Blume neben der Ei- 

dechse und die in Untersicht gemeiBelten krautigen Akan- 

thusblatter vermitteln keine Plastizitat.

Versuchen wir nun, weitere Langhauskapitelle um das 

Frosch-Eidechsen-Kapitell zu gruppieren. Kapitell @ 

(Abb. 33) ist ein Typus mit sternformiger und kiirbisarti- 

ger Rosette sowie dem seltenen Schilfblattdekor mit 

Fischgratmuster. Hier wie an den Narthexkapitellen © 

und © finden wir die zwei Reliefebenen wieder. Die 

halbverzierten Kapitelle @ @ @ und © (Abb. 32, 31, 

49) zeichnen sich in den Volutenkehlen durch einen gewis- 

sen horror vacui aus. Alle Dekorationselemente sind stark 

mit dem Bohrer bearbeitet. Die Nebenseiten betonen in 

ihrer barocken Uppigkeit und den iiberraschenden Orna- 

mentgegensatzen den Hang des Meisters A zum Ungeord- 

neten. Sicher stammt das auf seine Art originelle Kapitell 

® (Abb. 44) auch von ihm.

Sehr viel zuriickhaltender in der Dekorkombination 

bleibt Meister B. Die Kapitelle ® ® ® @ @ © und 

© (Abb. 30, 39, 40, 42, 35) konnen durchaus von seiner 

Hand stammen. Die wirbelnden Rosetten und die riesigen 

schlaff herabhangenden Zwickelpalmetten an ® verlei- 

hen diesem Kapitell Expressivitat. Das Balteusmotiv der 

ostlichen Nebenseite von @ (Abb. 55) ist im iibrigen eine 

Wiederholung der Kanalisverzierung vom Kapitell © 

des Narthex. Das Kapitell @ (Abb. 42) mit der zusatzlich 

einschwingenden Spirale in der Volutenkehle zeugt von 

der konstruktiven Denkweise des Kiinstlers. Es scheint
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mir naheliegend, diesem Meister auch die Kapitelle mit 

Omphaloi, die zu den schonsten und schlichtesten Bei- 

spielen gehdren, zuzuschreiben @ (Abb. 36).

Dem Fragenkomplex der Gehilfen ist bislang wegen 

der Meisterproblematik keine groBere Beachtung ge- 

schenkt worden. Wenn sich auch nicht mit letzter GewiB- 

heit eine Handescheidung bis in die einzelnen Ornamente 

hinein vornehmen laBt, so konnte man doch immerhin 

am Stilwechsel und unvollendeten Partien die Arbeits- 

weise der Werkstatt verfolgen.

ARBEITSWEISE UND TECHNIK DER WERKSTATT

Wir haben an alien Kapitellen von S. Lorenzo Stilge- 

gensatze, halbvollendete Ornamente sowie wechselnde 

Bohr- und MeiBeltechnik an ein und demselben Kapitell 

beobachten konnen. An den Langhauskapitellen fallt hau- 

figer eine mangelnde Prazision in der Ausfuhrung auf. Es 

existieren Unterschiede in der Oberflachenbearbeitung. 

An einigen Kapitellen ist eine letzte Glattung nicht er- 

folgt. (Abb. 63, 64). Solche, mit schragen MeiBelspuren 

gekennzeichneten Partien trifft man vornehmlich an den 

Volutenspiralen und am Kanalis an. Ein Blick auf antike 

Monumente belehrt uns, daB genau diese Phanomene 

uberall dort anzutreffen sind, wo die Ornamentik in gro- 

Berem Zusammenhang erhalten ist, wie beispielsweise am 

Titusbogen oder am Bogen des Konstantin24.

24 M. Pfanner, Der Titusbogen, Mainz 1983, 30 ff.

H. P. L’Orange, A. v. Gerkan, Der spatantike Bilderschmuck des 

Konstantinhogens, Berlin 1939, 192ff.

Wahrend Pfanner die Ungenauigkeiten in der Ausfuhrung und 

den unvollendeten Zustand des Titusbogens damit erklart, daB 

die Arbeiten wohl iibereilt abgebrochen werden muBten, erkennt 

L’Orange im planlosen und willkiirlichen Wechsel von Stil und

Im Langhaus liegt der Bearbeitungsvorgang der Kapi

telle klar auf der Hand. Die an vielen Exemplaren auffal- 

lende Nahtstelle zwischen zwei Balteusstreifen deutet auf 

eine Aufteilung der Kapitelle in zwei Halften, die mogli- 

cherweise sogar von verschiedenen Steinmetzen bearbei- 

tet worden sind. Auf diese Weise lassen sich jedenfalls die 

verschiedenen Reliefhohen der Baltei und ihre Zusam- 

menfiigung aus unterschiedlich breiten Bandern sowie 

Ornamentverschiebungen oder Gegensatze der Pulvinus-

Technik sowie in der auffallenden Ungenauigkeit der Durchfuhrung 

der Bauplastik am Konstantinsbogen die Auflosung der handwerk- 

lichen Disziplin. Das ionische Kapitell macht seit der Spatantike 

eine eigene Stilentwicklung durch. Bemerkenswert ist, daB die Ma- 

gistri Romani seit dem 12. Jahrhundert wieder zu den antiken Vor- 

bildern zurtickkehren. An Kapitellen, die zeitlich friiher anzusetzen 

sind als die Gruppe von S. Lorenzo f. 1. m., trifft man weit haufiger 

unkanonische Echinusmotive, so z. B. am ionischen Kapitell der 

Raineriuswerkstatt in S. Andrea in Flumine bei Ponzano Romano, 

an der Kanzel der Basilika S. Maria di Vescovio, im Narthex der 

Abteikirche S. Maria in Grottaferrata, an einem Kapitell im Narthex 

des Domes zu Terracina oder in Campanien in der Kirche S. Menna 

in S. Agata dei Goti.

63. S. Lorenzo f.l.m., Langhaus, Kapitell 28, Vorderseite 64. S. Lorenzo f.l.m., Langhaus, Kapitell 7, Riickseite
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halften erklaren. Eine undulierende Oberflache ist fast 

alien Kapitellen eigen. Die von mir vermutete Arbeitstei- 

lung kann bei den reicher verzierten Kapitellen auf Vor- 

der- und Nebenseiten einerseits und die Riickseite ande- 

rerseits bezogen sein. Die Relieftiefe der Vorderseiten 

entspricht selten derjenigen der Riickseiten. Dafiir kon- 

nen neben stilistischen Griinden auch Argumente wie 

Vernachlassigung der Riickseite geltend gemacht werden. 

Diese verschiedenen Einteilungsschemata begegnen uns 

in sehr viel subtilerer Form an den Narthexkapitellen.

Die ionischen Kymatien der Langhauskapitelle gehd- 

ren sowohl dem Lanzettblatt- als auch dem Pfeilblattypus 

an und prasentieren sozusagen in der Zusammenschau 

die gesamte Entwicklung des Motivs der romischen Kai- 

serzeit, denn das lanzettformige Zwischenblatt mit vor- 

springender Mittelrippe und abgeschriigten Seiten wurde 

in augusteischer Zeit ausschlieBlich benutzt. Aus ihm 

entwickelte sich erst in der flavischen Architektur der 

Pfeil25. Diese parallele Verwendung verschiedener antiker 

Stilformen deutet auf eine beliebige Auswahl der Vorla- 

gen. Dab die Werkstatt weder in technischer noch stilisti- 

scher Hinsicht einem einzigen antiken Stilideal anhing, 

hangt wohl damit zusammen, daB ihr die Stilselektion 

unbekannt war26. Nahezu alle Erfindungen der Antike 

haben Aufnahme in das Repertoire der Werkstatt gefun- 

den, ebenso die verschiedenen Stilformen, wie man an 

den konservativen Ornamenten des Eierstabs, Astragals, 

Zahnschnittes und dergleichen verfolgen kann. Die Stein- 

metzen miissen also die romischen Monumente nicht nur 

als undifferenzierte Materialmasse gesehen, sondern als 

Studienvorlage geschatzt haben. Es ist relativ schwer, 

zwischen individuellem Meisterstil und Stilimitation einer 

antiken Vorlage zu unterscheiden. Betrachten wir die 

Perlstabe darauf him an den Riickseiten der Narthexkapi- 

telle (T) und © sehen wir Typen mit kugeligen oder 

rhombenformigen Zwischengliedern. An den Vordersei

ten der Kapitelle @ und (4) sind Unterschiede in der 

Technik zu beobachten. Am @ . Kapitell wurde der Boh

rer benutzt. Die ovalen Perlen und doppelten linsenformi- 

gen Scheiben sind durch hauchdiinne Stege miteinander 

verbunden, oben und unten ist ein Bohrloch neben das 

andere gesetzt. An den Kapitellen @ und (4) wurde

25 H. Kahler, Romische Gebdlke, II, 1, Heidelberg 1953, 14.

26 B. Andreae konnte in einem Vortrag wahrend des Kolloquiutns 

„Roma quanta fuit ipsa ruina docet“ vom 15.—17. April 1986 in der 

Bibliotheca Hertziana uber das Thema: „Michelangelo und die 

Laokoongruppe" nachweisen, daB Michelangelo ein selektives Ver-

haltnis zu den antiken Vorbildern besaB. Er wandte sich ganz 

bewuBt einer Gruppe von Werken zu, die alle in tiberischer Zeit 

entstanden sind.

65. S. Lorenzo f.l.m., Langhaus, Kapitell 8, Riickseite

hingegen nur mit dem MeiBel gearbeitet, so daB die Astra- 

gale recht plump und kompakt wirken. Betrachtet man 

die Perlstabe uber dem Fries, mochte man in den einzelnen 

Abschnitten die Hande von Gehilfen erkennen. Die Ar

beit ist ungleich grober, und auch hier ist der Wechsel 

von Stil und Technik uberall zu verfolgen.

Trotz der oben genannten Gegensatze zeichnen sich 

die Narthexkapitelle in ihren Grundziigen durch auBerste 

Prazision aus und eine ungleich sorgfaltigere Durchge- 

staltung als alle Langhauskapitelle. Bei der Kanalisorna- 

mentik springen jedoch einige Ungereimtheiten ins Auge. 

Es scheint so, daB spontane Ornamentwechsel, Asymme- 

trien und die unsichere Ausfiihrung mancher Einzelform 

durch Planwechsel zustandekamen, so z. B. am Kanalis 

des @. Kapitells. Er wurde offensichtlich erst nachtrag- 

lich ausgefiihrt, als die Blatter der einschwingenden Volu- 

tenkehlen schon vollendet waren. Der Kanalisblattstab ist 

deshalb vergleichsweise flach ausgefallen, weil vermutlich 

diese Partie zuvor bereits weitgehend abgearbeitet war.

Ungeklart bleibt die Frage im Zusammenhang mit den 

erheblichen UnregelmaBigkeiten der Oberflache und Ka- 

pitellhalften im Langhaus. Konnte es sein, daB letzte Mei- 

Belschlage und Glattungen an Kapitellen vorgenommen 

wurden, als sie bereits auf den Saulen auflagen? Dieser 

Verdacht liegt besonders am Kapitell ® (Abb. 65) vor, 

da die Riickseite ohne unteren EchinusabschluB mit den 

Pfeilspitzen des ionischen Kymas in die Saulenauflage- 

flache einschneidet27.

Zusammenfassend konnen wir sagen, daB der stete 

Wechsel von Stil und Technik ein Charakteristikum der 

Arbeitsweise der Vassallettuswerkstatt ist, wenn nicht so- 

gar ein Merkmal aller mittelalterlichen Werkstatten. Das 

gleiche Phanomen hat L’Orange am Konstantinsbogen

27 Es sei darauf hingewiesen, daB gerade dieses Kapitell besonders 

stark beschadigt ist und seine Aufstellung in situ fraglich erscheint.
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so gedeutet, daB die Entwicklung hier ihren Endpunkt 

gefunden habe und die handwerkliche Tradition im Ab- 

sterben begriffen gewesen sei. Im 13. Jahrhundert haben 

sich die Vorzeichen jedoch umgekehrt. Fur die Verhiilt- 

nisse des 13. Jahrhunderts ist die Werkstatt auf einem 

technisch hohen Stand angelangt und verfiigt gegeniiber 

den Botteghen des 12. Jahrhunderts uber ein groBeres 

Ornamentrepertoire28. Der Betrieb der Vassalletti muB in 

der ersten Halite des 13. Jahrhunderts mit zu den besten 

und groBten gezahlt haben, da er in einem relativ kurzen 

Zeitraum GroBauftrage ausfiihren konnte wie S. Lorenzo 

f. 1. m., den Kreuzgang von S. Giovanni in Laterano und 

den Nordfliigel des Kreuzganges von S. Paolo f. 1. m.

ANTIKENREZEPTION

Die bisherigen Untersuchungen haben die Erkenntnis 

erbracht, daB die Vassallettuswerkstatt einen eigenen For- 

menkanon entwickelt hat, in dem sich die meisten Orna- 

mente aber als Derivate antiker Vorlagen, jedoch niemals 

als direkte Kopien zu erkennen geben.

Konfrontieren wir beispielsweise ein Kapitell der Platz- 

portikus der Villa Adriana in Tivoli (Abb. 66)29 mit den 

mittelalterlichen Exemplaren von S. Lorenzo. Das antike 

Kapitell weist einen angearbeiteten Abakus mit lesbi- 

schem Biigelkymation auf30 und besitzt ungewohnliche

28 Die Kapitellkonstruktion diirfte im Mittelalter grundsatzlich ver- 

schieden von antiken Herstellungsmethoden gewesen sein. Wie die 

Volutenspirale berechnet und konstruiert wurde, ist bislang noch 

nicht geklart, wahrend bei einer Reihe von antiken Kapitellen die 

Spiralkonstruktion nachgewiesen werden konnte.

So G. P. Stevens, The Volute of the Capital et Priene, in: Memoirs 

of the American Academy in Rome, IX, 1931, 135—44.

29 A. Hoffmann, Das Gartenstadion in der A ilia Adriana, DAI, Rom, 

Sonderschrift Bd. 4, Mainz 1980, 48-51.

Bislang fehlt eine vollstandige Bestandsaufnahme aller Kapitelle 

der Villa Adriana. Hoffmann hat das Material des Gartenstadions 

zusammengestellt, ohne jedoch auf die Besonderheiten der Kapitelle 

einzugehen. Eine Datierung der Kapitelle der verschiedenen Bau- 

komplexe scheint mir verfriiht, da die Zusammenhange noch nicht 

hinreichend geklart sind.

30 Vgl. J. Ganzert (Anm. 18), 179f., 196.

66. Tivoli, Villa Adriana, Gartenstadion

Volutenspiralen, die sich schon kurz nach ihrem Heraus- 

treten aus den Volutenzentren in zwei Stege spalten, an 

zwei Stellen durch einen dritten Quersteg wieder verbun- 

den sind, schlieBlich aber als zwei je unabhangige Stege 

einerseits den Kanalis am oberen Rand begrenzen, ande- 

rerseits in das ionische Kyma einmiinden. Durch diese 

Auftrennung kann die Zwickelpalmette aus dem Zwi- 

schenraum herauswachsen und sogar mit dem Stegende 

verschmelzen. Gewdlbte Akanthusbliitter durchziehen 

den Kanalis, plastisch ausgeformte Hiillblatter und 

Fruchtknoten oder Bliitenknospen bilden den AbschluB. 

Vollkommen ungewohnlich ist die Proportionierung des 

Astragals. Die ovalen Perlen konkurrieren in ihrer GroBe 

mit den Eiern des ionischen Kymas31. Das Kapitell zeich- 

net sich durch scharfkantige und iiuBerst subtil durchglie- 

derte Einzelformen aus. Das feinnervige lebendig gemei- 

Belte Blattwerk steht in der klassizistischen Tradition32. 

Die Eiform lauft nach unten hin spitz zu und ist oben 

abgekappt33. Die Schalen sind abgebrochen, miissen aber 

den Stegen nach zu urteilen tief hinterschnitten gewesen 

sein.

Die Kapitelle von S. Lorenzo unterscheiden sich so- 

wohl im Aufbau als auch in der stilistischen Ausfuhrung 

der Ornamentik von diesem hadrianischen Exemplar 

hochster Qualitat. Das Kanalisblattwerk einiger Vassallet- 

tuskapitelle erinnert im schematischen Aufbau entfernt 

an derartig reiche Beispiele der Kaiserzeit. Das Hullblatt- 

werk und die Akanthusblattlappen vom Frosch-Eidech- 

sen-Kapitell @ beispielsweise gehen auf den Typus der 

Villa Adriana zuriick, der seinerseits ein lang tradierter

31 An Kompositkapitellen ist diese Gleichrangigkeit von ionischem 

Kyma und Astragal ebenfalls zu beobachten, so am Titusbogen 

oder am Bogen des Septimius Severus.

32 Siehe zur Bipolaritat der Stile Ch.F. Leon, Die Banornamentik des 

Trajansforums, Wien-Kbln—Graz 1971, 282.

33 Die verschiedenen Eierstabstypen: siehe Ch. F. Leon (Anm. 32), 

265 ff.
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67. Tivoli, Villa Adriana, Grofie Thermen

69. Tivoli, Villa Adriana, GroJSe Thermen

Blatttypus aus flavischer Zeit ist. Die vollplastischen, tief 

verschatteten Bliitenkelche des antiken Exemplars sind 

an den Kapitellen der Vassallettuswerkstatt wesentlich 

flacher ausgebildet. Diesel ben Elemente rufen viele Asso- 

ziationen hervor, erinnern aber nur entfernt noch an 

Pflanzliches. Bei keinem mittelalterlichen Kapitell dringt 

der Bohrer wirklich in die Tiefe. Die oberflachlich bear- 

beitete stark schematisierte Ornamentik lebt nicht. Sie 

ist ein schwaches Abbild kaiserzeitlicher Vorlaufer und 

erreicht nie deren Differenziertheit und Feinnervigkeit.

Ebenso gravierend sind die Unterschiede zwischen den 

Vassallettuskapitellen und drei erhaltenen Stricken der 

groBen Thermenanlage der Villa Adriana (Abb. 67 69)34. 

Sie diirften zeitlich etwas spater entstanden sein als das

34 H. D. Mirick, The Large Baths at Hadrian’s Villa, in: Memoirs of 

the American Academy in Rome, XI, 1933, 119—26, Pl. II, 3, 123 „An 

Ionic Capital was unearthed in the Frigidarium as well as several 

Corinthian Capitals. The Ionic Capital filled exactly the Column 

shafts and Bases found in excarving the Frigidarium. Das ionische 

Pilasterkapitell am Wandpfeiler vor der Exedra des Frigidariums 

erwahnt Mirick nicht.

68. Tivoli, Villa Adriana, Grofie Thermen

Kapitell der Platzportikus. Die Thermenkapitelle besitzen 

ein weitausladendes ionisches Kyma, dessen Eier gleich- 

sam nach vorne herunterkippen. Das Blattwerk des Kana- 

lis und der Volutenkehlen weist scharfkantige Blattrander, 

hochgewdlbte bewegte Akanthusblattlappen auf und 

iiberbietet das Platzportikus-Kapitell hinsichtlich der Va- 

riabilitat der Blatter und Fruchte. Die Blattabfolgen der 

Thermenkapitelle sind nicht mit den seriellen, stereotypen 

Sequenzen der Vassallettuswerkstatt zu vergleichen. 

Ebenso verhalt es sich mit der Akanthus-Schilfblatt-De- 

koration der Pulvinusseiten. Die Blatter der antiken Kapi- 

telle sind zwar stilisiert und einer strengen Symmetrie 

unterworfen, doch scheint das Blatt zu atmen und in 

seiner zart modellierten Blattoberflache wirkliches Blatt- 

fleisch vorzutauschen. Der Balteus des kaiserzeitlichen 

Kapitells ist wie am @. Narthexkapitell mit Schuppen- 

blattreihen verziert. Wahrend das Band am Vassallettuska- 

pitell starr dem Polster aufgelegt ist, scheint sich der 

Balteus am Thermenkapitell von innen hochzuwolben 

und die Spannung bis in die diinnen Blattspitzen zu leiten. 

Diese wirken am Narthexkapitell holzern und leblos.

Ein weiteres, zeitlich etwas spateres Kapitell unserer 

Reihe ist das Doppelpilasterkapitell vom Serapeion am 

Canopus (Abb. 70)35. Es diirfte von weniger qualifizierten

35 H. Winnefeld, Die Villa des Hadrian hei Tivoli, Berlin 1895, datiert 

die Canopusanlage nach der Agyptenreise Hadrians, von der er 

133—34 nach Rom zuriickkehrte.

So auch H. Kahler, Hadrian und seine Villa bei Tivoli, Berlin 1950, 

27 f. mit etwas anderer Argumentation. S. Aurigemma, Cronaca 

d’Arte, Lavori nel Canopus di Villa Adriana, in: Bollettino D'Arte, 

1954, 327-41. Bei den Grabungen in den 30er Jahren wurde im 

Bereich des Serapeion ein ionisches Kapitellfragment ohne Voluten 

entdeckt. Nach einer Photographie zu urteilen, auf der das Kapitell 

im Bauschutt liegt (Abb. 18), ist das ionische Kyma mit dem der 

Kapitelle aus den groBen Thermen identisch. Das Doppelpilaster

kapitell erwahnt Aurigemma nicht. Es scheint zum Teil erganzt zu 

sein.
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70. Tivoli, Villa Adriana, Canopus

71. Vatikanische Garten

72. S. Maria in Trastevere, Langbaus

Werkleuten gemeiBelt worden sein, wie die vergroberte 

Ornamentik insgesamt zu erkennen gibt. Das einfache S- 

formig geschwungene Abakusornament gehort, wie auch 

alle Narthexkapitelle, dem Typus des Scherenkymas an, 

bei dem das Blattfleisch nicht zergliedert ist wie beim 

Biigelkymation. Es offnet sich weit und scheint hier in 

einer reduzierten Weise ohne Zwischenblatter aufgegrif- 

fen worden zu sein. Wir haben festgestellt, daB die lesbi- 

schen Kymatien der Narthexabaci ihre Richtung geandert 

und damit auch ihre kanonische Form aufgegeben haben. 

Trotzdem weist der Blattaufbau des @. Abakus groBe 

Verwandtschaft mit dem Abakus des Serapeion auf. Hier 

wird ein engeres „Kopienverhaltnis“ zu einem bestimm- 

ten Ornamenttypus der Antike an einem mittelalterlichen 

Kapitell faBbar, doch spielt hier der Zufall eine Rolle, 

denn das einfache Scherenkyma kommt der schemati- 

schen Stilauffassung des mittelalterlichen Steinmetzen 

sehr entgegen. Die Dekorationsweise flavischer Kapitelle 

weist haufiger in diese Richtung. Elemente, wie die schei- 

benformigen Bliiten mit einem Bohrloch in der Mitte, 

sind uns von vielen flavischen Exemplaren her vertraut 

und werden auch an den Narthexkapitellen aufgegriffen 

(Abb. 71)36.

Die Vergleiche haben einerseits die Motive und Stil- 

merkmale der hadrianischen Kapitelle aufgezeigt, ande- 

rerseits ihren geringen Reflex auf die mittelalterliche Ka- 

pitellproduktion bewiesen.

Die groBen Figuralkapitelle der Caracallathermen, die 

beim Neubau von S. Maria in Trastevere um 1130—40 

wiederverwendet wurden (Abb. 72) und der Vassallettus- 

werkstatt bekannt gewesen sein mtissen, stammen aus der 

auBeren Umfassung der Thermen, die von den letzten 

severischen Kaisern Elagabal und Alexander Severus zwi- 

schen 218—35 errichtet wurde. Im Prinzip werden auch 

an diesen Kapitellen immer noch die in augusteischer und 

flavischer Zeit erfundenen Ornamente weiterverwendet, 

aber mit einer vollig neuen Stilauffassung, die jedoch 

genauso wenig jener der Vassallettuswerkstatt entspricht. 

Es diirfte klar geworden sein, daB die Stilauffassungen 

der Antike bei der Antikenrezeption der mittelalterlichen 

Werkstatt keine entscheidende Rolle gespielt haben. Die 

Kiinstler waren den allgemeinen Stilgesetzen des begin- 

nenden 13. Jahrhunderts unterworfen.

36 Ein Beispiel mit diesem abstrakten Bliitentypus kommt an einem 

ionischen antiken Kapitell der Vatikanischen Garten vor. Es diirfte 

sich hier um ein unvollendetes Exemplar handeln.
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MASSE UND PROPORTIONEN

Um die Proportionen der Narthexkapitelle zu erfassen, 

bietet sich der Vergleich mit Vitruvs Kapitellkonstruk- 

tion im dritten Buch der Architektur an37. Durch diesen 

Aspekt dringen wir noch tiefer in die Problematik der 

Antikenrezeption ein, da die Ornamentik sozusagen nur 

die Oberflache beriihrt, die Konstruktion aber das Kapi- 

tell in seinen Entstehungsbedingungen erklart. Vitruvs 

Anleitung enthalt keine absoluten Zahlen, sondern Teile 

(partes) und ihre Verhaltnisse zueinander. So ist es mog- 

lich, ein Proportionssystem auf der Grundlage eines belie- 

bigen FuB- oder MetermaBes aufzubauen (Abb. 108, MaB- 

tabellen I, II).

Man kann vermuten, daB die Werkstatt mit einem Fest- 

maB, wahrscheinlich dem romischen FuB, operiert hat, 

das fur den Entwurf des Narthex und vielleicht gleichzei- 

tig fur die Proportionen der Kapitelle giiltig war38. Denk- 

bar ist allerdings auch, daB die MaBeinheit der Kapitelle 

individuell aus mehreren Saulendurchschnittswerten ge- 

wonnen wurde, d. h. diese muBten nicht zwangslaufig ein 

Bruchteil des NarthexfuBmaBes sein. Welche MaBeinheit 

letztlich von der Vassallettuswerkstatt gewahlt wurde, 

bleibt fur unser Verstiindnis des Kapitellaufbauprinzips 

unerheblich39.

37 Vitruv, Zehn Bucher iiber Architektur, ubersetzt von C. Fenster- 

busch, Darmstadt 1976, 159 ff., Liber tertius, V.

38 Es ist nicht unbedingt selbstverstiindlich, daB die MaBeinheit der 

Gesamtarchitektur auch fur die Proportionierung des Kapitells 

giiltig ist.

Vgl. W. Hoeppner, Zum ionischen Kapitell bei Hermogenes und 

Vitruv in: DAI, Ath. Mtt. 83, 1968, 214 Anm. 16. Er begriindet 

die zwei MaBeinheiten am Artemistempel in Magnesia mit verschie- 

denen Bauphasen.

O. Bingol, Das ionische Normalkapitell, 137, konnte nachweisen, 

daB die MaBeinheit vieler Kapitelle kein Bruchteil eines attischen, 

romischen oder wie immer gearteten FuBes zu sein braucht.

FI. Drerup, Pytheos und Satyros, Die Kapitelle des Athenatempels 

von Priene und des Mausoleums von Halikarnass, in: Jahrbuch des 

Institute mit dem Beiblatt des Archdologischen An^eigers, 69, 1954, lOf. 

Der Autor hat den „Embater“ fur die Proportionen des ehemals in 

Berlin aufbewahrten Kapitells aus Priene benutzt. Uber die MaBein

heiten an mittelalterlicher Architektur wissen wir bisher recht we- 

nig. Wir konnen keine gemeinsame MaBeinheit fur die Gesamtar

chitektur und die Kapitelle postulieren, da hier andere Verhaltnisse 

zugrunde liegen als an antiken Bauten. Das Spolienproblem diirfte 

dabei zentral sein.

39 Grundlegend ist der Beitrag von K. Hecht, Zum romischen FuB,

in: Abhandlungen der Braunschiveigischen wissenscbaftlichen Gesellschaft, 

30, 1979, 1-31.

Die Ausfiihrungen Hechts beweisen, daB das FuBmaB fur den

Narthex unter den gegebenen Voraussetzungen nicht ermittelt wer- 

den kann. Hinzu kommen noch die Zerstorungen durch das Bom- 

bardement im letzten Weltkrieg.

Ein Vergleich der Kapitelle hinsichtlich ihrer maxirna- 

len Breite macht Differenzbetrage bis zu 2 cm sichtbar40. 

Zieht man die Spoliensaulen mit ihren verschiedenen 

Durchmessern in Betracht, so liegen ebenso bei ihnen 

MaBunterschiede sogar bis zu 11,5 cm am oberen Schaft- 

ende und 11,2 cm am oberen Wulst vor. Die Baumeister 

postierten die glatten Schafte an die Enden, die spiralfor- 

mig gedrehten in die Mitte der Narthexfront. Sie wahlten 

diejenigen Saulen mit den groBten Durchmessern fur die 

Narthexmitte und ordneten ihnen die Kapitelle mit der 

groBten Breite zu. Infolgedessen diirften diese Kapitell- 

maBdifferenzen auf die verschiedenen Saulendurchmesser 

zuriickzufiihren sein. So gesehen haben die mittelalterli- 

chen Kapitelle eine erstaunlich prazise Ausfiihrung.

Die entscheidenden MaBe wie Hbhe der Volute, Tiefe 

des Polsters und Gesamtbreite des Kapitells veranschauli- 

chen ein vollkommen einfaches Aufbauprinzip: bei Vi

truv stehen sie im Verbaltnis 1:2:3 zueinander41. Diese 

VerhaltnismaBe und alle anderen von Vitruv genannten 

Relationen lassen sich an den mittelalterlichen Kapitellen 

nachpriifen, indem man die Gesamtbreite des Vitruv’- 

schen Kapitells von 24 partes als Ausgangswert fur die 

Gesamtbreite eines jeden Vassallettuskapitells nimmt und 

durch dessen jeweiligen Wert dividiert. Sodann teilt man 

das gewonnene FestmaB durch alle weiteren Werte42. Die 

Ergebnisse zeigen, daB das IdealmaB Vitruvs 1:2:3 bei al

ien Narthexkapitellen nur annaherungsweise erreicht wird.

Volutenhohe Volutentiefe Breite insgesamt

Kapitell 2 ca. 35 cm 58 cm ca. 94 cm

Riickseite 8,9 partes 14,8 partes 24 partes

Kapitell 3 ca. 31 cm 60 cm 96 cm

Riickseite 7,8 partes 15 partes 24 partes

Kapitell 4 33 cm 62 cm 96 cm VITRUV

Riickseite 8,2 partes 15,5 partes 24 partes 8: 16 : 24

Kapitell 5 32 cm 62 cm 94 cm

Vorderseite 8,1 partes 15,8 partes 24 partes

Kapitell 6 35 cm 59,5 cm 94 cm

Vorderseite 8,9 partes 15,1 partes 24 partes

40 Siehe MaBtabelle I.

41 Siehe B. Lehnhoff, Das ionische Normalkapitell vom Typus 

1:2:3 und die Angaben Vitruvs zum ionischen Kapitell, in: Vitruv- 

Kolloquium des Deutschen Archdologen-Verbandes, Darmstadt 1984, 

97-122. Auf dieses einfache Aufbauprinzip hat erstmals H. Drerup 

(Anm. 38) 18f. hingewiesen.

42 Zur Methode vgl. O. Bingol, Das ionische Normalkapitell, 133 ff.

69



Die MaBe der Volutenhohe und Tiefe entfernen sich mei- 

stens um weniger als ein pars, d.h. die Abweichungen 

sind vergleichsweise gering.

Es fuhrt zu keiner Erkenntnis, die durchschnittliche 

Abweichung von Vitruvs IdealmaBen zu errechnen, da 

wir es bier nicht mit einer einfachen Bauungenauigkeit 

einer uniformen Kapitellserie zu tun haben, sondern mit 

einem komplexen Bedingungszusammenhang, bei dem 

der Spoliengebrauch, die ornamentale Verschiedenartig- 

keit der Kapitelle und die kiinstlerischen Auffassungen 

zweier Meister zusammenwirken. An der Tabelle laBt sich 

zum Beispiel deutlich ablesen, daB Meister B den Ideal- 

proportionen 1:2:3 naher kommt als Meister A.

Ein weiteres wichtiges BezugsmaB ist der Abstand der 

Volutenzentren zur Polstertiefe. Die MaBe sollten im 

Prinzip als ideelles Quadrat den Saulenhals umspannen, 

sind aber nicht bei alien Narthexkapitellen exakt gleich 

lang.

Vitruv hat die Vorderseiten seines Kapitells im Rhyth- 

mus 7: 10 : 7 eingeteilt. Dieses Verhaltnis kehrt sich bei 

den mittelalterlichen Kapitellen ins Gegenteil, so daB die 

Voluten iiberdimensionale AusmaBe annehmen. Am Vo- 

lutenbreiten- und HbhenmaB lassen sich zudem auch die 

verschiedenen Hande ablesen. Meister A bevorzugt drei- 

fach eingerollte Spiralen mit einer Hohe von 35 cm oder 

ca. 9 partes an den Kapitellen @ und @, Meister B 

kommt bei der zweifachen Einschwingung der Spiralen 

mit Hohen von 31—33 cm aus, was in etwa 8 partes ent- 

spricht. Der EntschluB, die IdealmaBe der Vorderseiten, 

die auf dem goldenen Schnitt beruhen, nicht anzustreben, 

kann mehrere Griinde haben. Vielleicht wollte man be- 

sonders groBe Ornamentflachen gewinnen, um eine rei- 

che Kanalis- und Volutendekoration verwirklichen zu 

konnen. Im Vergleich zu Vitruvs Angaben von 1 'A partes 

fur den Abakus ist auch dieser mit fast 2 A partes recht 

wuchtig ausgefallen. Im Gegensatz zu alien bekannten 

antiken Beispielen besteht er am Narthex aus zwei Orna- 

mentleisten. Es scheint so, daB die Kapitellvorderseiten 

der Vorhalle ganz neuen Proportionsvorstellungen unter- 

worfen sind.

Es ist immer wieder versucht worden, die Vitruv’schen 

Idealproportionen an antiken Kapitellen nachzuweisen. 

Bei den griechischen Kapitellen des Mausoleums von 

Halikarnassos und des Athenatempels in Priene sind diese 

MaBe tatsachlich realisiert, d. h. Vitruv muB diese Vorbil- 

der und entsprechende Schriften der Architekten gekannt 

haben, als er seine Theorie entwickelte43. Doch schon in

43 Vitruv (Anm. 37), Liber tertius, III, 8.

In allgemeinem Zusammenhang uber Tempelproportionen erwahnt 

Vitruv Hermogenes.

hellenistischer und romischer Zeit wurden sie recht frei 

variiert44. Die Proportionsergebnisse Bingdls zu derarti- 

gen Kapitellen zeigen, daB der stilistischen Entwicklung 

noch starkere Aufmerksamkeit gewidmet werden muB 

als bisher, da sie offensichtlich groBeren EinfluB auf den 

Aufbau des Kapitells ausiibt.

Wenn wir eine Abweichung von den Angaben Vitruvs 

bis zu 1 pars als erlaubt ansehen und das Kapitell immer 

noch als vitruvianisch bezeichnen, dann haben die mittel

alterlichen Steinmetzen zumindest ein vitruvianisches 

Aufbauprinzip im Verhaltnis 1:2:3 angestrebt. Die Vor- 

derseitenproportionierung hat jedoch nichts mehr mit 

dem Verhaltnis 7: 10 : 7 zu tun. Wir miissen anerkennen, 

daB die uberdimensional proportionierten Voluten und 

der recht hohe Abakus eine eigene schopferische Leistung 

der mittelalterlichen Werkstatt sind.

Der Vorteil der Vitruv’schen Anleitung besteht aller- 

dings darin, daB man mit ihrer Hilfe jedem Marmorblock 

eine Art Liniennetz auftragen kann oder daB man nur 

Teile des Systems herausgreift. Das ist vermutlich der 

Grund, warum das Proportionsschema uber viele Jahr- 

hunderte im Auge behalten und vielleicht im 12. und 

13. Jahrhundert von den Magistri Romani partiell benutzt 

werden konnte. Es ist denkbar, daB in den Bauhiitten 

nicht die umstandliche Beschreibung bekannt war, son

dern eine einfache illustrierte Fassung, ja moglicherweise 

sogar eine Art Konstruktionsformel nach Vitruv 

(Abb. 73, 74)4\

44 Vgl. hierzu die Ergebnisse O. Bingdls, Das ionische Normalkapi- 

tell, 142ff.

Fur den Autor waren die Vorderseitenproportionen, namlich die 

Lange insgesamt, der Abstand der Voluten und der Augenabstand 

entscheidend. Hinsichtlich dieser drei HauptmaBe konnte er eine 

Gruppe von Kapitellen zusammenstellen, die mit Vitruvs Angaben 

identisch ist. Die iibrigen MaBe verhalten sich dabei gegeniiber den 

vitruv’schen abweichend, aber meistens nicht um mehr als A pars. 

Eine zweite Gruppe von Kapitellen weicht hinsichtlich des Augen- 

abstandes vom vorgeschriebenen Wert von 16 partes um + % oder 

1 pars ab. In einer dritten Gruppe entspricht der Volutenabstand 

nicht dem Idealwert. In zwei weiteren Gruppen liegen Abweichun

gen von alien Idealproportionen vor. Sie bewegen sich um + !4 

pars, 1 pars, selten bis 2 partes oder mehr. Trotzdem rechnet Bingbl 

auch noch diese Gruppe zu den nach Vitruvs Angaben proportio

nierten Kapitellen. An einer Reihe von antiken stadtromischen 

Kapitellen sind die Vitruv’schen Proportionen nicht nachzuweisen. 

In Frage kommen vor allem reichverzierte Vorderseitentypen flavi- 

scher Zeit.

45 Zur Vitruv-Rezeption in karolingischer Zeit siehe K. A. Wirth, 

Bemerkungen zum Nachleben Vitruvs im 9. und 10. Jahrhundert 

und zu dem Schlettstadter Vitruv-Codex, in: Kunstchronik 20, 1967, 

281—91. Interessant sind die Kapitellzeichnungen im Schlettstadter 

Codex, da sie moglicherweise einen Versuch darstellen, den Vitruv- 

text zu illustrieren. Zur Zeichnung des ionischen Kapitells bemerkt 

Wirth, daB bisher unter den gemalten und gemeiBelten Kapitellen 

der karolingischen und ottonischen Zeit kein analoges Beispiel
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73. Vitruv-Handschrift, 

Schlettstadt, Bibl. 

Munic., ms. 1153b

74. Alife, Kathedrale, 

Krypta

Fiir die Kapitellkonstruktion der Vassallettuswerkstatt 

ergeben sich zwei Fragen: haben die Steinmetzen kaiser- 

zeitliche Kapitelle gemessen und GesetzmaBigkeiten des 

Aufbaus erkannt und iibernommen oder benutzten sie 

Vitruvs Proportionsangaben zur Herstellung eigener Ka

pitelle? Es scheint so, daB sie weder die eine noch die 

andere Methode konsequent anwandten, sondern ein drit- 

tes Prinzip Giiltigkeit beanspruchte. Zunachst einmal gibt

gefunden werden konnte (290). Zusammenfassend zur Vitruvrezep- 

tion im Mittelaker mit Literaturiiberblick, siehe H. W. Kruft, Ge- 

schichte der Architekturtheorie, Von der Antike bis %ur Gegemvart, Miin- 

chen 1985, 31-44. Kruft referiert zu den Schlettstadter Kapitell- 

zeichnungen die Ergebnisse G. Scagliass, A Translation of 

Vitruvius and Copies of Late Antique Drawings in Buonaccorso 

Ghiberti’s Zibaldone, in: Transactions of the American Philosophical 

Society, 69, I, 1979, 11 ff. Die Autorin weist auf die Ahnlichkeit der 

Illustration mit den Pilasterkapitellen an der Torhalle in Lorsch 

hin. Meines Wissens ist bislang noch nicht die Ahnlichkeit der 

Illustration mit den Kapitellen in der Kathedrale von Alife in 

Campanien aufgefallen. Vgl. L. R. Cielo, La Cattedrale normanna 

di Alife, Studi e testi di storia e critica dell'arte 18, 1984, Abb. 39—43. 

Uber eine mogliche Vitruv-Rezeption des 12. Jahrhunderts in Rom 

haben wir bislang keine Kenntnis. Fiir eine Uberlieferung kamen 

meines Erachtens die Benediktiner in Frage. Petrus Diaconus, gebo- 

ren 1107, stellte in Montecassino einen Auszug aus Vitruvs Traktat 

her und exzerpierte den gleichen Abschnitt iiber die Proportionen 

des menschlichen Kbrpers wie der Schlettstadter Codex. Vgl. H. W. 

Kruft, 32. Dies bedeutet doch, daB eine Vitruviiberlieferung in 

Montecassino greifbar war und daB moglicherweise der karolingi- 

sche Codex auf eine Quelle in Montecassino zuriickgeht. Da es 

gerade in Campanien ionische Kapitelle gibt, die der Illustration 

des Schlettstadter Codex gleichen, konnte man riickschlieBen, daB 

eine Erstillustration in Montecassino existierte. Die mittelalterliche 

Vitruvrezeption zeigt deutlich, daB man betrachtlich von der anti

ken Quelle abgewichen war. Ich vermute fiir eine eventuelle Uber- 

nahme Vitruv’scher Proportionen durch die Vassallettuswerkstatt 

einen iihnlichen Uberlieferungsstrang, wie er fiir karolingische und 

ottonische Zeit nachweisbar ist.

es keine direkte mittelalterliche Kopie eines antiken Kapi- 

tells. Hier geniigt der Hinweis auf S. Maria in Trastevere 

(Abb. 75), wo die Moglichkeit der Kopie bestand, aber 

in entscheidenden Punkten nicht genutzt wurde46. Im 

allgemeinen sind die antiken Exemplare schon rein gro-

46 Einige der Langhauskapitelle von S. Maria in Trastevere waren 

wohl urspriinglich, wie heute noch die Riickseiten der reichverzier- 

ten antiken Figuralkapitelle demonstrieren, nur in Bosse angelegt 

und sind dann offensichtlich von mittelalterlichen Steinmetzen volL 

endet worden. Keines der Glieder erreicht die Relieftiefe der antiken 

Vorbilder. Die Ornamente sind stark vereinfacht und in eine verti-

75. S. Maria in Trastevere, Langhans

71



76. S. Lorenzo in Lucina, Narthex

BenmaBig nicht mit den mittelalterlichen vergleichbar. 

Die Vermessung antiker Kapitelle setzt auch ein archaolo- 

gisches Interesse voraus sowie fundierte theoretische 

Kenntnisse uber Konstruktionsmethoden, fur die wir von 

den Operarii Romani keine Belege haben. An den Vassal- 

lettuskapitellen fehlen raumgreifende und perspektivisch 

angelegte Glieder, wie aus der Volutenebene herausge- 

drehte Spiralen, durchhangende Kymatien, gekippte ioni- 

sche Kymatien und anderes. Wir haben ferner bei der 

Stil- und Ornamentubernahme gesehen, daB die Werkstatt 

kein selektives Verhaltnis zur Antike kannte. Sie schopfte 

vielmehr aus dem gesamten Fundus. Bei dieser eher will- 

kiirlichen Rezeption entstanden Stilgegensatze und neue 

Ornamentkombinationen. Als disparat muB auch die Ka- 

pitellkonstruktion angesehen werden, da nicht alle MaBe 

in einem geschlossenen System zueinander stehen. Die 

Spiralkonstruktion determiniert zwar die Hohe und 

Breite der Volute, wirkt sich aber nicht auf den Augenab- 

stand, die Echinusbreite und andere Relationen aus, d. h. 

die Steinmetzen besaBen wohl eine Konstruktionsformel 

fur die Volute47 und vermutlich konnten sie auch auf

kale Projektionsebene gebracht. Von den severischen Figuralkapi- 

tellen ist kein einziges Dekorationselement iibernommen worden, 

im Gegenteil: die stehengebliebene Bosse der Volutenkehle an Kapi- 

tell 6 r (von Osten aus) wurde nicht in Blattwerk umgesetzt, sondern 

in einen Schlangenkorper. Vgl. zu den antiken Figuralkapitellen 

E. v. Mercklin, Antike Figuralkapitelle, Berlin 1962, 123 f., Nr. 

338 a-h.

Siehe auch D. Kinney, 5\ Maria in Trastevere from its Founding to 

1215, New York 1975, 314; D. Kinney, Spolia from the baths of 

Caracalla in Sta. Maria in Trastevere, in: The Art Bulletin 68, 1986, 

379-397.

47 Einen bemerkenswerten Beweis dieser Tatsache liefern die beiden 

mittelalterlichen ionischen Kapitelle im Narthex der Abteikirche 

S. Maria zu Grottaferrata. Sie stehen auf der Stilstufe der Kapitelle 

in Ponzano Romano und Farfa, die aus der Raineriuswerkstatt 

stammen. Sie haben vermutlich deshalb verschiedene GesamtmaBe, 

aber identische VolutengroBen, weil sie fur Spolienschafte mit sehr 

verschiedenen Durchmessern gearbeitet worden sind. Es ist meines 

die Proportionsgesetze Vitruvs in einer mittelalterlichen 

Variante zuriickgreifen. Das Verhaltnis zu den antiken 

Vorlagen bleibt aber in alien Bereichen zwiespaltig, weil 

die mittelalterliche Werkstatt auf der Grundlage einer 

eigenen Tradition neue Gesetze hervorgebracht hat.

Betrachten wir z. B. die Kapitelle der Vorhalle von 

S. Lorenzo in Lucina (Abb. 76) aus dem 5. Jahrhundert, 

so ist an ihnen ein additives Kompositionsverfahren er- 

kennbar. Die Volutenkorper bilden isolierte Glieder, die 

dem Echinus angehangt sind unter Verzicht des Kanalis’, 

der normalerweise die Verbindung zwischen beiden Glie- 

dern herstellt. Die offenbar freihandig konstruierten Spi

ralen schwingen nicht an alien Volutenpaaren mit der 

gleichen Umdrehung ein, das ionische Kyma hat nichts 

mit dem antiken kanonischen Ornament gemeinsam. Zu 

nennen sind auch die beiden Kapitelle der Orgelempore 

von S. Agnese f. I. m. (Abb. 77) oder die Gruppe der ioni

schen Kapitelle in S. Stefano Rotondo (Abb. 78). Bei den 

wahrscheinlich karolingischen Kapitellen der Zenoka- 

pelle (Abb. 79) in S. Prassede ist der Verlust der organi- 

schen Einheit immer noch zu spiiren48.

Obwohl die Kapitelle der Vassallettuswerkstatt den 

Zerfall der Glieder langst iiberwunden haben, erinnern 

noch einige Elemente an dieses spat- und nachantike 

Merkmal. Zu nennen ist die in den Kanalis bogenformig 

einschwingende Spirale, so als ob dieser immer noch als 

vom Kanalis isolierter Volutenkorper aufzufassen ware. 

Ein Riickschritt in dieselbe Richtung ist das starke Einge- 

preBtsein des Echinus in die Flachen der Voluten, die 

trotz der fast volligen Freilegung der Eier in den Schalen 

und der hinterbohrten Zwischenpfeile wirksam bleibt.

Erachtens nach nicht auszuschlieBen, daB die Kapitelle aus der 

mittelalterlichen Basilika des Klosters stammen. Ihr Typus ist voll- 

kommen ungewohnlich und erinnert mit den aus Akanthuslaub 

aufsteigenden Spiralen an die Antenkapitelle des Artemisions aus 

Magnesia am Maander. Vgl. A. Yaylali, Der Fries des Artemisions 

von Magnesia am Maander, in: Istanbuler Mitteilungen, Beiheft 15, 

1976, Tafel 37. Seltsam und einzigartig ist auch die Nebenseitende- 

koration mit Schuppenblattreihen auf dem Polster, Friichten und 

einer zentralen Rosette auf der Polsterstirn. Der ostliche EinfluB 

ist nicht abwegig, da Grottaferrata eine griechisch antike Tradition 

vorweist, deren griechische Komponente bis in die Gegenwart 

fortdauert.

48 S. Lorenzo in Lucina: Vgl. A. Terenzio, S. Lorenzo in Lucina, 

Restauro del Portico, in: Bollettino d’ arte X, 1930-31, 46-48 (Friih- 

datierung); D. Metzger Habel, Carlo Rainaldi’s Facade Project 

fur S. Lorenzo in Lucina, in: Journal of the Society of Architectural 

Historians 45, 1984, 65—70 (Friihdatierung); R. Krautheimer, CBR, 

II, 171 f. (Datierung ins 12. Jahrhundert).

S. Agnese f. l.m.: Vgl. R. Krautheimer, CBR I, 1937, 14ff., Abb. 

19; S. Stefano Rotondo: Siehe R. Krautheimer, CBR IV, 1976, 

191 ff., Abb. 162a—c, 174a—c.

S. Zeno: Vgl. R. Krautheimer, CBR III, 1971, 234ff., Abb. 223; 

CSA, La Diocesi di Roma VII, 1, Spoleto 1974, 111, Taw. 

XXXV-XLI.
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77. S. Agnese f. I. m. 78. S. Stefano Rotonda

Dem starren, nach innen gezogenen Kapitellkorper ist 

die Ornamentik in Strenger Vertikalitat aufgesetzt. Sie 

dringt niemals in den Kern ein, noch wachst sie aus ihm 

hervor, sondern umspannt den Kapitellkorper wie ein 

engmaschiges Netz. Obwohl gerade bei den Narthexkapi- 

tellen dutch die subtile Auflosung der Oberflache Licht- 

und Schatteneffekte auftreten und dutch das weite Aus- 

einanderklappen der Eischalen sogar eine leichte perspek- 

tivische Wirkung zustandekommt, so wird die Ornamen

tik doch niemals raumgreifend.

Als zeitgendssische Beispiele des 13. Jahrhunderts wa- 

ren noch die Narthexkapitelle der Kathedrale in Terracina 

zu nennen oder die auf das Jahr 1210 datierte Vorhalle 

vom Dom in Civita Casteliana mit ihren ionischen Kapi- 

tellen. Dem 12. Jahrhundert gehdren die Kapitelle der 

Raineriuswerkstatt der Benediktinerabteien S. Andrea in 

Flumine bei Ponzano Romano und S. Maria in Farfa an. 

Sie stehen auf einer technisch weniger ausgereiften Stufe. 

Es ist vor allem der noch unsichere Verlauf der Voluten- 

spirale und die sehr dickwandige Ornamentik des Echinus 

und der Polster, die auf eine friihere Entstehung verwei- 

sen49.

79. S. Prassede, Zenokapelle

CHRONOLOGISCHE ASPEKTE

S. LORENZO f.l.m.

S. GIOVANNI IN LATERANO 

S.PAOLO f.l.m.

Die gesamte Bauplastik von S. Lorenzo wurde von 

Meister A und B sowie von einem Stab von Gehilfen 

geschaffen. Der Narthex zeichnet sich dutch eine beson- 

ders sorgfaltige Durchgestaltung aller Glieder aus. Ein 

mosaizierter Fries und ein plastisch reich verziertes Sima 

mit Lowenkopfwasserspeiern bilden den glanzvollen 

architektonischen AbschluB der Saulenhalle. Der Wech- 

sel von glatten und spiralfbrmig gedrehten Schaften, 

die Aufstellung der Stiitzen auf hohen Postamenten, die

49 Kathedrale in Terracina: Vgl. E. Di Gioia, La Cattedrale di Terra

cina, Terracina 1982, 111-147, Abb. 57-59, 65, Tav. IV.

Dom in Civita Casteliana: Siehe P. C. Claussen, Corpus Cosmatorum

I, 82f., Tafel 48, 51.

S. Andrea in Flumine: Vgl. I. Voss, Die Benediktinerabtei S. Andrea 

in Flumine bei Ponzano Romano, Bonn 1985, 169ff., Abb. 104.

S. Maria in Farfa: Siehe I. Voss, Die Benediktinerabtei, Abb. 

117-120.
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80. S. Giovanni in Laterano, Kreuggang: ionische Kapitelle

figiirlichen Szenen des Frieses genau fiber der Mitte des 

Eingangs, deren Bedeutung im Mittelalter bekannt war, 

dann die Rahmung des Portals in der unteren Zone durch 

Lowen, im oberen Teil bekront von einem Adler mit 

Schlange, all dies bestatigt den reprasentativen Charakter 

des Narthex. Die mehr als noble Gestaltung diirfte von 

Honorius III. im Hinblick auf feierliche Zeremonien in- 

tendiert gewesen sein. Die Kaiserkronung Pierre de Cour

tenays in S. Lorenzo weist in diese Richtung, wenngleich 

die Vorhalle fur diesen Zweck noch nicht vollendet gewe

sen sein kann. Es lag jedoch nahe, den Neubau fur derar- 

tige Funktionen zu wappnen. Die Schmuckformen des 

Narthex prasentieren sich dem Eintretenden in frontaler 

Ansicht.

Die asthetische Wirkung der ,Saulenstraf>e‘ im Innen- 

raum der Basilika ist eine vollkommen andere. Der Be- 

trachter sieht die Saulen und Kapitelle eher in Dreiviertel- 

ansicht. Aus diesem Grunde konnten die Vorderseiten 

vernachlassigt werden. In der Tat erreichen sie nicht die 

Relieftiefe und Differenziertheit der Narthexkapitelle. 

Die Ornamentik ist weniger reich, dafiir sind aber die 

Nebenseiten der Kapitelle, auf die das Auge des Betrach- 

ters beim Voriiberschreiten fallt, bei alien Exemplaren 

aufwendig mit Akanthus und Schilf verziert. Die orna- 

mentalen Hauptunterschiede zwischen Narthex und Basi

lika, so kann man jetzt folgern, beruhen in den verschiede- 

nen Funktionen der Riiume50. Wieder anders ist die Situa

tion im Kreuzgang von S. Giovanni in Laterano. Der 

Umgang diente dem Klerus zum stillen Gebet (Abb. 80). 

In ihm sind die Schmuckformen im Gegensatz zum 

Kreuzganginnenhof betont schlicht gehalten. Achtund- 

zwanzig Saulen, bekront von ionischen Kapitellen, sind 

den Pfeilern vorgelagert und stiitzen ein Kreuzgratge- 

wolbe. An den vier Ecken des Quadrums treten ionische 

Diagonalkapitelle auf, mit einer Spolienausnahme51 

(Abb. 81, 82). Ihnen sowie alien iibrigen Normalkapitel- 

len brauchte man wegen der niedrigen Aufstellung fast in 

Augenhohe und der stets ungiinstigen Lichtverhaltnisse 

keine groBe Relieftiefe zu verleihen. Die Kapitelle sind 

deshalb groBtenteils kerbschnittartig flach gemeiBelt, 

wahrend die Nebenseiten nur mit schematisierten Schilf- 

blattern und wenigen Balteusornamenten dekoriert sind.

50 Zum Problem liturgischer Raumfunktionen siehe: R. E. Malm- 

strom, The Colonnades of High Medieval Churches at Rome, in: 

Gesta XIV, 2, 1975, 37-45.

51 Die im Mittelalter bekannten Diagonalkapitelle des Saturntempels 

oder des sogenannten Portunustempels am Forum Boarium diirften 

die Ecklosung der Vassallettus-Kapitelle mitbeeinfluBt haben. Ein 

direktes Kopienverhaltnis liegt, wie schon an anderer Stelle mehr- 

fach gezeigt, nicht vor. Vgl. P. Pensabene, Tempio di Saturno architet- 

tura e decoragione, Lavori e Studi di Archeologia, Soprintendenza Arche- 

ologica di Roma 5, 1984, 64 ff.

E. Fighter, Der ionische Tempel am Ponte Rotto, in: Mitteilungen 

des DAI, Rom. Abtlg. XXI, 1906, 220 ff.

81. .5'. Giovanni in Ilaterano, Kreuggang, Kapitell 14 82. S. Giovanni in Laterano, Kreuggang, Kapitell 21
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83. S. Giovanni in Laterano, Kreu^gang, Kapitell 11 84. S. Giovanni in Laterano, Kreu^gang, Kapitell 2

Allen schlanken Spoliensaulen, deren Durchmesser in kei- 

nem Fall mit den Kapitellen korrespondiert, fehlen die 

Basen52.

Der Motivkanon der Kreuzgangkapitelle laBt sich 

leicht iiberschauen, da die Vielfalt von S. Lorenzo bei 

weitem nicht erreicht wird. Bis auf einige Balteusorna- 

mente sind uns alle Dekorationsformen von S. Lorenzo 

her gelaufig. In technischer Hinsicht fallt die Kreuzgang- 

serie hinter die S. Lorenzo-Kapitelle zuriick. Sie sind ins- 

gesamt fliichtiger. Die Baltei umschlingen selten in verti- 

kaler Ausrichtung den Pulvinus und die Blatter der Pol- 

sterhalften sind gegeneinander versetzt. Die Vorderseiten 

besitzen Voluten mit zwei- oder zweieinhalbfacher Ein- 

drehung, deren Ausfiihrung recht ungleichmaBig ist. Die 

dreigliedrigen ionischen Kymata werden von dreiblattri- 

gen Zwickelpalmetten gerahmt, mit Ausnahme der Kapi- 

telle @ @ und denen Palmetten fehlen (Abb. 83). 

Als untere Echinusbegrenzung kommen am haufigsten 

in eine oder in zwei Richtungen gedrehte Taue vor sowie 

in funf Fallen Zahnschnitte: ® © ® ® © und ein Mai 

ein Astragal @ (Abb. 84). Die Rosettenzier der Voluten 

variiert zwischen sternfbrmigen Blumen und vier-, sechs- 

oder achtblattrigen Bliiten. Das haufigste Balteusmotiv 

sind einfache, doppelte oder dreifache auf Flachbander 

aufgelegte Rippen (Abb. 85). Phantasievoller sind die Bal

tei an sieben Kapitellen des Nordfliigels: ® @ @ @ 

® ® @ (Abb. 86, 87). Dazu gehbren Bander mit aufge- 

setzten schachbrettfbrmigen Wiirfeln, Blattspitzenstabe, 

Fischgratmuster, Schuppenblattreihen, lesbische Kyma- 

tien und Kreisformen.

52 Die glatten Schafte bestehen aus agyptischem Basalt. Im gesamten

Geviert gibt es nut eine kannelierte Saule.

85. S. Giovanni in 'Laterano, Kreu^gang, Kapitell 6, ostliche Nebenseite

Bemerkenswert sind die sehr hohen Abaci, die sich im 

oberen Teil mit den Pfeilern, Pilastern und Halbsaulchen 

der Arkaden verkrbpfen. Ausnahmen bilden lediglich die 

in Dreiergruppen aufgestellten Kapitelle der vier Ecken. 

Zu ihnen gehbren karniesfbrmige Abaci, fiber denen eine 

durchgehende Schmuckplatte liegt, die sich ihrerseits mit 

den Pfeilern verkrbpft.

Von Kapitell 26-28 und von 1-11 besteht der Dekor 

dieser Glieder aus einem Akanthusblattstab mit Schilf in 

den Zwickeln, der bei 26 und 3-10 von einem feinen 

Zahnschnitt mit trapezfbrmigen Gliedern und flachen 

Querstegen bekrbnt wird. Bei den Kapitellen 11-25 be

steht dieses Motiv aus einer Wellenranke mit Zahnschnitt, 

mit Ausnahme der Eckkapitelle 20-22, an denen sich ein 

schlichter Blattstab mit Zahnschnitt befindet. Die Wellen-
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ranke nahert sich, je nach dem wie eng ihre Glieder 

zueinander gestellt sind, dem lesbischen Kyma an, aus 

dem sie entwickelt ist. Dies ist besonders am Pfeiler @ 

(Abb. 81) der Fall und den entsprechenden Abaci der 

Arkadensaulchen. In den Arkaden zwischen den Kapitel- 

len 26-27 fehlen an zwei Saulenpaaren die Zahnschnitte, 

die Blattstabe erinnern bier alle an lesbische Kymatien. 

Die Arkadensaulchen zwischen Kapitell @ und @ wei- 

sen unterschiedliche Biigelkymata auf und in einem Fall 

die Kombination eines lesbischen Kymas mit Astragal. 

Gerade diese Formen erinnern an die Narthexabaci von 

S. Lorenzo. An den Arkadenkapitellen zwischen den Pfei- 

lern (7) und @ hat sich die Abfolge der Glieder veran- 

dert: zuunterst liegt der Zahnschnitt, zuoberst das lesbi

sche Kyma. Ein letztes Schmuckmotiv des inneren Kreuz- 

gangumganges sind die horizontalen Leisten mit 

Akanthusblattern in den Schildbogen oberhalb der Arka

densaulchen. Bis auf wenige Ausnahmen sind sie einheit- 

lich. Zwischen den Kapitellen @ und @ ist der Blattstab 

besonders kleinteilig und konservativ, zwischen Kapitell 

@ und @ sind die Akanthusblatter durch einen Zahn

schnitt bereichert und zwischen Kapitell @ und @ 

schlieBlich erinnert das Motiv mit weitgestellten Blattern 

an entsprechende fortschrittliche Formen im Kreuzgang 

von S. Paolo f. I. m.

Fur die Kapitelle von S. Lorenzo, dem Ausgangspunkt 

der Uberlegungen, konnten wir den Wechsel von Stil 

und Technik als charakteristisch ansehen und die Ursache 

dafiir in den verschiedenen Handen und der beliebigen 

Rezeption antiker Vorlagen erkennen. Eine wesentliche 

kiinstlerische Leistung war die ornamentale Unabhangig- 

keit des Narthex vom Langhaus. Deshalb ist der Wieder- 

holung bestimmter Motive in variierenden oder gleich- 

formigen stilistischen Auspragungen in S. Lorenzo, 

S. Giovanni und S. Paolo f. l.m. besondere Beachtung zu 

schenken, da nur auf der Basis von Motivvergleichen 

eine zeitlich chronologische Ordnung der Baukomplexe 

denkbar ist. Was sich in einem Bau als konservativer oder 

fortschrittlicher Meisterstil zu erkennen gibt, kann in 

einem Nachfolgebau bereits die Handschrift eines jiinge- 

ren Kiinstlers sein, der souverane Altersstil eines bereits 

bekannten Meisters, der Stil eines Gehilfen und derglei- 

chen.

Laut Inschrift waren in S. Giovanni Vater und Sohn 

tatig, deren Stile in etwa so gegensatzlich sind wie die 

von Meister A und B in S. Lorenzo, und es heiBt, daB 

Vassallettus den Kreuzgang allein vollendet habe. Der 

Vater muB also wohl vor der Fertigstellung des Baues 

verstorben sein53, wenn die Kreuzgangkiinstler mit Mei

ster A und B von S. Lorenzo identisch sind, was mehr als 

wahrscheinlich ist, so muB dieser Bau vor der Vollendung 

des Laterankreuzganges abgeschlossen gewesen sein; 

denn in S. Lorenzo, vornehmlich am Narthex, gingen 

die Arbeiten Hand in Hand, am Kreuzgang sind eher 

sukzessive Arbeitsschritte verfolgbar.

Im Hinblick auf stilistische Ubereinstimmungen fiihrt 

ein Vergleich zwischen der Kapitellserie des Lateran

kreuzganges und einiger schlichter Kapitellriickseiten des 

Langhanses von S. Lorenzo zu unerwarteten Ergebnis- 

sen. Die kerbschnittartige Flachheit der Kreuzgangkapi- 

telle, ihr Echinustypus mit lanzettformigen Zwischen- 

blattern, die einfache Rosettenzier, die wenig gegliederten

53 Vgl. die Inschrift in Anm. 16.
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88. S. Giovanni in I.-alerano, Kreuggang, Kapitell 14

89. S. Lorengo f.Lm., Gaughans, Kapitell 9, R'uck.seite

Volutenspiralen, die tauformigen unteren Echinusbegren- 

zungen, all diese Elemente sind an der Riickseite von 

Kapitell © vereinigt, d.h. die Kreuzgangserie muB in 

etwa im gleichen Zeitraum entstanden sein wie die Lang- 

hauskapitelle (Abb. 88, 89).

Ich vermute, daB die Kreuzgangserie von Gehilfen 

der Vassallettuswerkstatt ausgefuhrt wurde, die bereits in

S. Lorenzo die Gelegenheit hatte, ihr Konnen zu erpro- 

ben. Die Plazierung der Kapitelle im Halbdunkel des 

Umgangs erforderte keinen reichen Motivkanon. Die ste- 

reotypen Ornamentwiederholungen und die nachlassi- 

gere Ausfuhrung bestatigt, daB hier keiner der Hauptmei- 

ster am Werke war.

Die Proportionsiiberlegungen, die beziiglich der Nar- 

thexkapitelle angestellt wurden, spielen fur die Kreuz- 

gang- und Langhauskapitelle nicht die entscheidene 

Rolle. Die Ungenauigkeiten scheinen durch das ungleiche 

Ausgangsmaterial, d. h. die Spolienschafte mit stark 

schwankenden Saulendurchmessern, vorgezeichnet zu 

sein. Trotzdem nahern sich auch in S. Giovanni die Ver- 

haltnismaBe: Kapitellange insgesamt, Polstertiefe und Vo- 

lutenhohe den Idealwerten Vitruvs, namlich 1:2:3. Die 

Vorderseitenproportionen Vitruvs sind hier sogar eher 

erreicht als an den Narthexkapitellen. Die Abaci besitzen 

allerdings eine Hohe, die sogar die der Narthexkapitelle 

von S. Lorenzo weit iibersteigt54 (Tafel II).

Der Kreuzgangkapitellserie lassen sich die beiden Ex- 

emplare von S. Paolo f. 1. m., die am Durchgang zwischen 

Kreuzgang und Baptisterium postiert sind, ohne weiteres 

eingliedern (Abb. 90, 91). Dies konnte bedeuten, daB 

mehrere Gehilfen damit beauftragt waren, eine komplette 

Serie zu produzieren, wahrend das Langhaus von 

S. Lorenzo im Bau war. Die Vorfabrikation konnte auch 

die Tatsache erklaren, daB die Kapitellauflageflache stets 

groBer ist als der jeweilige Saulendurchmesser.

Die beiden Kapitelle vom Grabciborium des Kardinals 

Guglielmo Fieschi gehdren dem gleichen schlichten Ty- 

pus mit schilfverzierten Nebenseiten an, stammen aber 

mit Sicherheit nicht aus dieser Serie fur S. Giovanni und

90. S. Paolo f.l.m., Kreuggang

54 Vgl. MaBtabelle II.

91. S. Paolo f. l.m., Kreuggang
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92. S .Lorenzo f.l.m., Grabmal des Kardinal Fieschi, Kapitell 30 93. S. Lorenzo f.l.m., Grabmal des Kardinal Fieschi, Kapitell 29

S. Paolo. Eine Entstehung in den 50er Jahren, d. h. gegen 

1256, dem Todesjahr des Kardinals, laBt sich nicht ohne 

weiteres bestatigen, da aus dieser Zeit keine datierten 

ionischen Kapitelle einer Marmorwerkstatt bekannt sind 

(Abb. 92, 93). Das Kapitell @ des Ciboriums besitzt einen 

Echinus aus breiten, wenig eleganten Gliedern. Eier und 

Schalen heben sich nicht voneinander ab, sondern bilden 

ein graphisches Liniengeriist. Am Kapitell @ besteht der 

Astragal aus einer ungewbhnlich kompakten Perlen- 

schnur. Form und Stil nach zu urteilen, konnte man bei 

diesen Kapitellen die Langhausserie voraussetzen. Es ist 

jedoch ebenso gut denkbar, dab fur das Ciborium zwei 

altere Kapitelle verschiedener Kiinstler aus dem Werk- 

stattvorrat genommen wurden. Die Stilkriterien, die fur 

die gesamte Kapitellproduktion der Werkstatt gelten, 

miissen auch hier angewendet werden.

Kehren wir zu den Kreuzgangkapitellen zuriick. Die 

Serie besitzt die technischen und stilistischen Charakteri- 

stika der Langhauskapitelle von S. Lorenzo. Die einzelnen 

Abakusornamenttypen treten in verschiedenen stilisti

schen Auspragungen auf, so dab die Zusammenarbeit 

mehrerer Operarii auf der Hand liegt.

In keinem Abschnitt des Kreuzganges sind Planwech- 

sel festzustellen. Es mub also ein Entwurf existiert haben, 

an dem bis zur Bauvollendung festgehalten wurde. Die 

Siidseite gehort der letzten Phase an, da an ihr die Inschrift

55 Falls der Bau fur langere Zeit unterbrochen gewesen ware, hatte 

man am Kreuzgratgewdlbe oder am Mauerwerk oberhalb des Simas 

Baunahte oder Materialunterschiede sehen miissen. Das Kreuzgrat

gewdlbe muB im ersten Entwurf geplant gewesen sein, weil offen- 

sichtlich Raume oberhalb des Umgangs angelegt werden sollten. 

Das Mauerwerk aus Opus mixtum enthalt Tuffbruchsteine, Ziegel 

sowie Marmorspolien und ist vollkommen einheitlich. 

angebracht ist. Hire Ornamentformen sind fortschrittli- 

cher gegeniiber dem Nordfliigel und entsprechen in den 

Stiltendenzen Meister B von S. Lorenzo. Die Fabelwesen 

des Langhauskapitells kehren in etwas anderen Varianten 

in den Arkadenzwickeln der Siidseite im Innenhof wieder 

(Abb. 94). Entsprechend sind Frosch und Eidechse am 

Nordfliigel vorhanden (Abb. 95, 96), so als ob dies die 

Erkennungszeichen der beiden Meister waren56. Meiner 

Ansicht nach liegt zwischen dem Kreuzgang von S. Gio

vanni und der Bauplastik von S. Lorenzo kein extremer 

Stilunterschied vor, so dab durchaus an eine parallele 

Entstehung beider Baukomplexe gedacht werden kann.

Giovannoni57 spricht im Zusammenhang mit dem 

Kreuzgang von ,organicita‘ und ,continuity und glaubt, 

dab zwischen Anfang und Ende der Arbeiten nicht mehr 

als 15-20 Jahre liegen diirften. Er unterscheidet drei Ar- 

beitsstadien: im ersten Abschnitt seien unter der Leitung 

des Vaters Sockel, Nordfliigel und ein Teil der Ostseite 

entstanden. Im zweiten Stadium sei unter dem Einflub des 

Sohnes der gesamte obere Teil begonnen und ausgefiihrt 

worden, immer beginnend an der Nordflanke. In einer 

dritten Phase habe schlieblich Vassallettus den Kreuzgang 

allein und mit weniger Sorgfalt vollendet58.

Richtig ist, dab der Kreuzgang wegen seines Varia- 

tionsreichtums entweder uber mehrere Dekaden im Bau

56 Giovannoni, Opere, 275, hat schon auf Frosch und Eidechse im 

Kreuzgang von S. Giovanni aufmerksam gemacht. Er schreibt je

doch Vassallettus junior das Frosch-Eidechsen-Kapitell in 

S. Lorenzo zu, das meines Erachtens nur von Vassallettus senior 

ausgefiihrt worden sein kann. Bedauerlicherweise ist die gesamte 

Vorderseite des Kapitells @ in S. Lorenzo zerstort. An ihm muB 

sich nach Beobachtungen Giovannonis ein Kopf befunden haben.

57 Giovannoni, Opere, 264.

58 Giovannoni, Opere, 264.
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94. S. Giovanni in Later ano, Kreuzgang, Siidseite ^wischen Pilaster 19-20 95. S. Giovanni in Laterano, Kreuzgang, Nordseite gwischen Pilaster 5—6

oder sehr ztigig vollendet gewesen sein kann. Die stilisti- 

schen Ubereinstimmungen mit S. Lorenzo fordern meines 

Erachtens eine Entstehung beider Komplexe wahrend 

des Pontifikates Honorius’ III., also zwischen 1216-1227.

Der Narthex von S. Lorenzo muB fur einen gewissen 

Zeitraum die besten Krafte zusammengezogen haben, da 

an ihm der grbBte Aufwand betrieben wurde und nur an 

wenigen Ornamenten aus Zeit- oder Kostengriinden die 

Binnenstruktur vernachlassigt wurde.

Am Kreuzgang muBten wegen der GroBe des Bauvor- 

habens und der gleichzeitigen Verpflichtung der Werk- 

statt in S. Lorenzo kiinstlerisch bedeutende Arbeiten auf 

weniger qualifizierte Mitarbeiter der Werkstatt verteilt 

werden. Das macht sich an den ionischen Kapitellen be- 

merkbar, aber auch an den Lbwenkopfwasserspeiern des 

Simas, die als Serie gemeiBelt und groBtenteils in Bosse 

verblieben sind, und zwar nicht erst am Sudfliigel, son- 

dern bereits an der Nordflanke.

Ein Vergleich der Lowenkopfwasserspeier fiihrt uns in 

der Frage der Chronologie weiter. Am Sima von S. Loren

zo existiert ein Lbwentypus mit einer Lockenmahne, die 

in Bohrlochreihen mit diinnen Stegen aufgelbst ist 

(Abb. 97). Dieser technische Zug erinnert tibrigens auch 

an kaiserzeitliche Beispiele59.

Um das Maul des Tieres liegt ein Blattkranz aus Akan- 

thus, die Zunge besteht aus Schuppenblattreihen. Lbwen- 

mahnen vermischt mit vegetabilen Schmuckformen gibt 

es bereits an einem Fries aus trajanischer oder hadriani-

59 Dem EinfluB der romischen Sarkophage auf technische und stilisti- 

sche Zuge der mittelalterlichen Werkstatten ist bislang noch keine 

groBe Beachtung geschenkt worden. Die Ubernahme antiker Orna- 

menttypen aus diesem Bereich scheint mir jedoch genauso nahelie- 

gend zu sein wie die Rezeption aus der Monumentalarchitektur.

96. S. Giovanni in Laterano, Kreuzgang, Nordseite gwiscben Pilaster 5—6

scher Zeit, der heute im Ingresso Sisto IV des Senatspala- 

stes auf dem Kapitol aufbewahrt wird (Abb. 98). Ein 

dermaBen reich gestalteter Lbwenkopf kehrt am Kreuz

gang von S. Giovanni nicht wieder. Am dortigen Nord- 

fliigel befindet sich lediglich ein Lowe, dessen Haar von 

einigen Bohrkanalen durchzogen ist (Abb. 99). Die Ober- 

flache ist nicht so zerrissen wie am Sima von S. Lorenzo, 

ganz abgesehen davon, ist die Physiognomic des Tieres 

eine vollkommen andere. Der Meister von S. Lorenzo 

schuf einen stilistisch und technisch ausgereiften Lowen- 

kopf, ohne sich im Kreuzgang von S. Giovanni in Late

rano erprobt zu haben. In S. Lorenzo begegnet uns iibri- 

gens noch ein zweiter Lbwenkopftypus mit schragstehen- 

den Mandelaugen, deren Pupillen mit schwarzen Steinen 

ausgelegt sind (Abb. 100). Charakteristisch sind eine 

kurze, zottelartige Mahne, kleine Spitzohren und eine
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97. S. Lorenzo f.l.m., Narthex, Lowenkopfwasserspeier

98. Kapital, Senatorenpalast, 

Ingres so Sisto IN, 

antiker Fries

99. S. Giovanni in Laterano,

Kreuggang, Nordfliigel 

gwischen Pilaster 2—3

kantige Maulpartie. Die Ohren, kurzen Haarzotteln und 

das Lineament der Maulpartie erinnern an die Lowen des 

Kreuzganges von S. Paolo f. 1. m., und zwar an die Flugel, 

die nicht der Vassallettuswerkstatt zugeschrieben werden 

(Abb. 101)60. Diese Kreuzgangseiten werden in das fruhc 

13. Jahrhundert datiert. Claussen schreibt die drei Sei ten 

Nicolaus de Angelo zu, auf den auch die zerstorte Vorhalle

100. S. Lorengp f. I. m., Narthex, 

!lowenkopfwasserspeier

101. S. Paolo f.l.m., Kreuggang, Lowenkopfwasserspeier

60 An den drei Seiten des Kreuzganges kommen mehrere Lowenkopf- 

typen vor. Die Vassallettuswerkstatt hat Merkmale eines Typus 

sowie das Konzept der Vielfalt ubernommen. 

vom Lateran laut Inschrift zuriickgeht61. Seine Werkstatt 

hat moglicherweise diesen Lbwenkopftypus kreiert, der 

dann von den Vassalletti am Sima von S. Lorenzo aufge- 

griffen und weiterentwickelt wurde. Die besseren Propor- 

tionen und der lebendigere Ausdruck sind meines Erach- 

tens Zeichen einer reiferen Entwicklungsstufe. Am 

Kreuzgang von S. Giovanni wird der Typus mit kurzen 

Haarzotteln weiter veriindert (Abb. 102, 103). Die Ge- 

sichtsmuskeln wolben sich als isolierte Inseln hervor, 

wahrend sie bei den S. Lorenzo-Lowen noch eine organi- 

sche Einheit bilden. Die Zotteln sind in S. Giovanni stark 

stilisiert und schematisiert. Die Nasenpartie gleicht einem 

geflochtenen Zopf, die Augapfel treten aus der kantigen 

Umgebung kugelformig hervor. Die Mahne umgibt das 

Haupt wie Sonnenstrahlen. Hier ist eine Tendenz zur 

Abstraktion erkennbar. Die Lbwenkopfe wurden mit zu- 

nehmender Sorglosigkeit gemeibelt und es ist deutlich, 

dab diese Arbeiten auf Gehilfen zuriickgehen.

Es hat sich gezeigt, dab die Meister des Narthex bei der 

Wahl ihrer Lbwenkopftypen noch von alteren Vorbildern 

abhiingig waren und zugleich mit grobem Einfiihlungs- 

vermbgen auf antike Techniken und Dekorformen zu- 

riickgegriffen haben. Im Kreuzgang von S. Giovanni sind 

die Meister selbst nicht mehr die Ausfiihrenden. Die ge- 

sonderte Bearbeitung der Lbwenkopfe durch andere 

Kiinstler ist deutlich an den Randzonen ablesbar, an denen 

die Ornamentik nur noch in Bosse angelegt ist oder an 

Schnittstellen zwischen zwei Simamarmorblbcken, an 

denen ein harmonischer Ubergang zum benachbarten 

Schmuckmotiv nicht immer gefunden wurde. So sind 

an einigen Lbwenkbpfen der Nordfassade die angrenzen- 

den Rosetten der Schlingbander in Bosse geblieben

61 P. C. Claussen, Corpus Cosmatorum I, 31 f.; 108f. schreibt die alte

ren Seiten Nicolaus de Angelo und Petrus Vassallettus zu, die 

gemeinsam um 1200 den Osterleuchter von S. Paolo f. 1. m. signiert 

haben.

Zur Inschrift an der Vorhalle bringt E. Bassan, II candelabro di 

S. Paolo fuori le mura: note sulla scultura a Roma tra XII e XIII 

secolo, in: Storia dell’Arte, 45, 1982, 120, Anm. 10, neueste Argu- 

mente vor. Vgl. dazu auch F. Gandolfo, Assisi e il Laterano, in: 

ArchStorRom, 106, 1983, 72, Anm. 23.

E. Bassan folgt der These Gandolfos und sagt, dafi die Vorhalle 

nicht mit der Inschrift in Zusammenhang gebracht werden diirfe, 

da Ciampini als einziger die Inschrift veroffentlicht habe, wahrend 

sie von alien Historikern, die sich mit dem Lateran auseinanderge- 

setzt haben, niemals erwahnt werde. Es sind einige Fragmente der 

Nikolaus-Inschrift erhalten und ihr gotisierender Schrifttypus lege 

eine Datierung in die erste Halfte des 13. Jahrhunderts nahe und 

nicht, wie die meisten Wissenschaftler behaupten, in die Zeit des 

Pontifikates Alexanders III. (1159—81), in der der Narthex entstan- 

den sein soli. P. C. Claussen, Corpus Cosmatorum, I, 32 f. bleibt 

hingegen mit gewichtigen Griinden bei der Zuschreibung der Porti- 

kus an Nicolaus de Angelo und gibt als Entstehungszeit die Jahre 

nach 1178 an.
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(Abb. 102). Derartige Unvollkommenheiten sind am Sima 

von S. Lorenzo nicht zu beobachten, d. h. vegetabile For- 

men und Figuralplastik bilden eine organische Einheit 

und diirften meistens von ein und demselben Kiinstler 

ausgefiihrt worden sein. Es gibt jedoch auch hier einige 

Stellen, an denen der Ubergang zwischen zwei verschiede- 

nen Ornamenten iiberbruckt werden muBte. Weder in 

S. Giovanni noch in S. Lorenzo sind die Simaschmuckfor- 

men einheitlich. Aber auch ein Vergleich dieser Orna- 

mente bestatigt, dab die Abhangigkeit zwischen Nord- 

und Westflugel des Kreuzgangs einerseits mit dem Nar

thex von S. Lorenzo andererseits am starksten ist, d. h. 

dab der Kiinstler A, also der Vater, bei der Konzeption 

der Vorhalle mabgeblichen Einflub genommen hat. Es ist 

sogar denkbar, dab ihm die Bauleitung von S. Lorenzo 

iibertragen war, wahrend der Sohn, nachdem die Funda- 

mente des Kreuzgangs schon gelegt waren, mit der Bau

leitung in S. Giovanni beauftragt war. Die Wiederholung 

des Adlers mit Schlange im Zwickelfeld der Siidfassade 

in gleicher stilistischer Ausfiihrung wie am Portal der 

Basilika von S. Lorenzo belegt, dab Meister B gleichzeitig 

in beiden Bauten tatig war.

Bei alien individuellen Handschriften der Meister und 

Gehilfen sind die beiden Baukomplexe S. Giovanni und 

S. Lorenzo doch einem Zeitstil unterworfen, d. h. das Ver- 

haltnis der Plastik zum Reliefgrund ist in beiden Bauten 

- ob wir nun die Ornamentformen der Kapitelle, die 

Simaschmuckformen oder Figuralplastik betrachten - 

ganz einheitlich.

Eine grundlegende Anderung zwischen Relief und Re

liefgrund tritt erst an den Dekorformen des Kreuzganges 

von S. Paolo f. 1. m. auf sowie an den Chorschranken in 

S. Lorenzo f. l.m., so dab man meiner Ansicht nach von 

einer neuen Kiinstlergeneration sprechen muB (Abb. 104, 

105).

Vergleichbar ist das Bogenmotiv am Sima der Kreuz- 

gangnordseite von S. Paolo f. 1. m. und der Palmetten- 

ranke der Chorschranke in S. Lorenzo. In beiden Fallen 

stehen Reliefgrund und Dekor in einem gleichberechtig- 

ten ausgewogenen Verhaltnis zueinander. Beide Orna- 

mente besitzen kantige, plastisch geschlossene Formen. 

Eine ahnliche Ranke am Kreuzgangsima von S. Giovanni, 

am elften Pilaster, zeigt eine gekerbte Oberflache, d.h. 

hier tritt eine Negativform in Erscheinung, in den fort- 

schrittlichen Reliefs eine Positivform. Obwohl am zehn- 

ten Pilaster von S. Giovanni eine ebenfalls in der Oberfla

che geschlossene Ranke das Sima schmiickt, ist die klare 

scharfe Trennung vom Grund nicht vollzogen. Die Zwi- 

schenblatter haben immer noch die Tendenz zur Zerglie- 

derung. Diese Unterschiede in der raumlichen Disposi-

7 02. S. Giovanni in Laterano, Kren^gang, Nordseite %ivischen Pilaster 3—4

103. S. Giovanni in Laterano, Kreu^gang, Westseite ywischen Pilaster 

12-13

104. S. Paolo f.l.m., Kreu^gang, Nordseite

tion lassen sich an den Biigelkymatien der Chorschranke 

und an entsprechenden Dekorformen des Narthex von 

S. Lorenzo beobachten. Die gekerbten und kantig gemei- 

Belten Biigel des fortschrittlichen Reliefs sind weit gestellt 

und bieten dem Dekorgrund deutlich mehr Raum. Biigel 

und Bliiten in den Zwischenraumen stellen in sich auto- 

nome Formen dar. Die Chorschranken iibersteigen in der 

Qualitat der MeiBelarbeit das Sima von S. Paolo. Die 

fleischigen Zwischenbbgen des vegetabilen Simamusters 

von S. Paolo lassen Eleganz und Leichtigkeit vermissen.

105. S. Lorenzo f.l.m., Langhans, Chorschranke
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106. S. Giovanni in I.aterann, Kreu^gang, Nordflugel 107. S. Paolo f.l.m., Kreu^gang, Nordseite

Meiner Ansicht nach miissen die Dekorformen der 

Kreuzgangpilaster in S. Giovanni am friihesten entstan- 

den sein, darauf folgt das Sima von S. Paolo und zuletzt 

die Chorschranke von S. Lorenzo.

Die Datierung des Nordfliigels von S. Paolo bietet 

ebenso wie die Chorschranke von S. Lorenzo erhebliche 

Probleme62.

Am Kreuzgang warden Motivformen und Typen von 

S. Giovanni aufgegriffen, d. h. der Laterankreuzgang 

muB zeitlich vorausgesetzt werden. Der Lowenkopftypus 

von S. Paolo f. 1. m. ist eine reduzierte abstraktere Weiter- 

entwicklung der Lateranldwenkopfwasserspeier. Die er- 

starrten Formen sind nur als Endpunkt einer Entwick- 

lungsreihe zu begreifen. Im Stil ist der Kiinstler des Nord- 

fliigels deutlich der Werkstatt der drei iibrigen 

Kreuzgangseiten von S. Paolo verpflichtet. Seine Stilauf- 

fassung laBt sich an keiner der Kreuzgangseiten von 

S. Giovanni wiederentdecken63. Dessen ungeachtet iiber- 

nahm er sowohl Figurenentwiirfe von Meister A wie den

62 G. Giovannoni, Opere, 276 referiert, daB bis vor kurzem das Datum 

1254 an der Riickseite des Bischofthrones zu lesen gewesen sei. An 

den Chorschranken, die bis heute fur ein Werk der gleichen Zeit 

gehalten werden, sei keine Inschrift vorhanden, aber ein Stilver- 

gleich mit der Cathedra lege die gleiche Entstehungszeit nahe. Von 

der Inschrift berichten Gailhaband, Boito und Fossa Mancini. Vgl. 

G. Giovannoni, Opere, 277, Anm. 1 „XRI NASCENTIS IN SECVLV 

VERO MANENTIS ANNVS MILLENVS QVINQVAGENVS 

QVARTVS DVCENTENVS".

F. Gandolfo, La Cattedra Papale in eta Federiciana, in: Federico II 

e I'arte del 1200 italiano. Atti della III settimana di studi di storia dell'arte 

medievale dell’Universita di Roma 1978, I, Galatina 1980, 358 ff. Er 

halt die Cattedra nicht fur ein Werk der Vassallettuswerkstatt.

Munoz (Anm. 11) 50, vermutet, die Schrankenplatten gehbrten 

zur ehemaligen Schola Cantorum, wahrend P. C. Claussen, Corpus 

Cosmatorum I, 130, die jetzige Aufstellung im Sanktuarium fur 

original halt.

Katzenkopf (Abb. 106, 107) am Nordfliigel von S. Gio

vanni als auch Fabeltiere von Meister B, die sich an der 

Ost- und Siidseite wiederfinden sowie den Lbwenkopfty- 

pus, den ich Werkstattgehilfen zugeschrieben habe. Vas- 

sallettus der Jiingere kann unmoglich diese stilistisch an- 

dersartigen Figuren gemeiBelt haben. Er hatte wohl auch 

kaum das Motivrepertoire des Vaters imitiert. Typisch 

fur den S. Paolo-Meister sind die kugelformig isolierten 

gebohrten Augapfel an alien Tier- und Menschenkbpfen 

des Simas. Abgesehen von diesen individuellen Ziigen ist 

sein Repertoire wenig originell. Bis auf einige Ausnahmen 

imitiert er den Formenkanon von S. Giovanni.

Zum Bauablauf vom S. Paolo-Kreuzgang konnte man 

wohl ahnliche Arbeitsteilungen konstatieren wie fur 

S. Giovanni. Die drei Flugel der anderen Werkstatt sind 

keineswegs stilistisch einheitlich und man muB wohl auch 

hier mehrere Meister und Gehilfen vermuten. Der archi- 

tektonische Entwurf der Anlage ist gegeniiber S. Gio

vanni tektonischer und raffinierter. Der Rechteckgrund- 

riB muB a priori geplant gewesen sein, weil die vier 

Durchgange im Innenhof aus einer hoheren und flankie- 

renden subordinierten Arkadenbogen bestehen. An den 

Schmalseiten kommen vier Arkaden mit jeweils fiinf Sau- 

lenpaaren vor, an den Langsseiten fiinf Arkaden mit der 

gleichen Anzahl von Saulchen, d. h. spatestens nach Bau- 

beginn der zweiten Arkadenbogen der Ost- und Westseite 

war der rechteckige GrundriB festgelegt. Den Pfeilern 

sind an zwei Seiten Doppelpilaster vorgeblendet. Im In

nenhof sind die beiden mittleren Pfeiler der Langsseiten 

dutch Halbsaulen mit schematischen Kompositkapitellen

63 P. C. Claussen, Corpus Cosmatorum, 1,132 f. mochte in dem Kiinst- 

ler des Nordfliigels von S. Paolo den Meister wiedererkennen, der 

die Masken im Traufgesims an der Siidseite des Laterankreuzganges 

geschaffen hat, den er vermutungsweise mit dem signierenden jiin- 

geren Vassalletto in Verbindung bringt.
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108. S. Lorenzo f. I. m.,

Narthex, Kapitell 5

ABSTAND PER VOLUTENZENTREN

bereichert, wahrend alle iibrigen Pfeiler eine schlichte 

Pilastergliederung aufweisen. Bemerkenswert ist der 

Zahnschnitt an einem Gesims der nord-westlich gelege- 

nen Halbsaule. Die trapezfdrmigen Glieder mit Zwi- 

schenstegen erinnern an den Zahnschnittypus von S. Gio

vanni. Das Gesims befmdet sich aber noch in einem 

Bauabschnitt, welcher der alteren Werkstatt zugeschrie- 

ben werden muB. Eigentiimlich ist es, daB auf der gegen- 

fiberliegenden Ostseite, deren letzte Arkade von der Vas- 

sallettuswerkstatt ausgefiihrt worden ist, ein Lowenkopf- 

typus des alteren Teils wieder aufgegriffen wird, am 

Pfeiler mit einer zusiitzlichen Doppelpilastergliederung 

im Innenhof jedoch ein Vassallettus-Lbwenkopf sozusa- 

gen in einen alteren Abschnitt eingeschoben ist64.

64 P.C. Claussen, Corpus Cosmatorum I, 132 ff. nimmt den einzigen 

Pfeiler des Kreuzganginnenhofes mit einer Doppelpilastergliede

rung zum Aufhanger fur die Rekonstruktion der Planung und des 

Bauablaufs. Er glaubt, daB in einer friiheren Planung an dieser 

Stelle der Nordfliigel ansetzen sollte, so daB der Kreuzganghof 

einen anniihernd quadratischen GrundriB gehabt hatte. Ein solcher 

GrundriB kann aber niemals erwiinscht gewesen sein, da die Durch- 

gange zum Innenhof von hoheren Arkadenbogen iiberspannt sind. 

Die architektonische Steigerung zur Mitte bin beginnt schon bei 

den Halbsaulen des Innenhofes, die den einfachen Pfeilern der 

ersten Arkaden iibergeordnet sind. Die Doppelpilastergliederung 

an einem einzigen Pfeiler des Innenhofes ist daher nur so zu erkla- 

ren, daB der Kiinstler des Nordfliigels die architektonische Ord- 

nung des Raumes bereichern wollte, aber sein Vorhaben nicht auf 

alle Pfeiler ausdehnen konnte. Offenbar wurde in der gleichen Weise 

die Verzierung der Halbsaulengesimse mit Zahnschnitt nach einem 

Versuch an der Westseite wieder aufgegeben. Eine Uberarbeitung 

der Innenhofgliederung war sozusagen nicht zuliissig. Moglicher- 

weise standen hier kiinstlerische Vorstellungen und die puristische 

Haltung der Auftraggeber in einem kontradiktorischen Verhaltnis 

zueinander. Die Ausschmiickung des Simas mit reicher Ornamentik 

an der Siidseite wurde iibrigens genauso abrupt unterbrochen wie 

das Doppelpilastervorhaben. Dies sind die eigentlichen Planwechsel

An der Siidseite wurde in einem Simaabschnitt uber 

einem Pfeiler eine Rankenornamentik begonnen, d. h. das 

gesamte Sima sollte wohl urspriinglich ahnlich prachtvoll 

verziert werden wie das in S. Giovanni.

Die Arkadenkapitelle unterscheiden sich in Qualitat 

und Ornamentik erheblich voneinander. An der Westseite 

sind die reichsten Typen zu beobachten. Kopfe, Kreuze, 

Phantasiegestalten in kristallharter und ganz flacher Mei- 

Belarbeit. Der Kiinstler besaB ein archaisches Formenre- 

pertoire.

Die Arkadenkapitelle des Siidportals erinnern an Vas- 

sallettustypen, zumal auch ein kleiner Kopf die Abakus- 

rose ersetzt; ganz in der Art der vielen Gesichter vom 

Kreuzgang, Narthex und von den Chorschranken.

Die Kapitelle der norddstlichen Arkaden bestehen aus 

vier schlichten Kelchblattern. Wie in S. Giovanni, scheint 

auch in S. Paolo ein konservativer, in den Formen archai- 

sierender Meister neben fortschrittlicheren Kiinstlern und 

Gehilfen, die eine Serie recht gleichformiger Kapitelle 

produziert haben, tatig gewesen zu sein.

Der leichte Richtungsknick in der Kreuzganganlage 

in der Nahe der Nordseite ist nicht leicht zu erklaren. 

Ebensowenig die Tatsache, daB sich die Architravinschrift 

genau von einem dieser leicht versetzten Pfeiler ausge- 

hend fiber die drei Kreuzgangseiten erstreckt und am

und nicht die Gestaltung des Grundrisses als Quadrat oder Recht- 

eck. Die leichten Richtungsknicke an den letzten Pfeilern der Langs- 

seiten lassen sich nicht leicht erklaren. Moglicherweise existierte 

ein vollstandiger Kreuzgang, dessen Nordseite erst in spaterer Zeit 

von einem Kiinstler der Vassallettuswerkstatt erneuert worden ist. 

Dies muB natiirlich eine Hypothese bleiben. Die alteren Lowen- 

kopftypen im neueren Bauabschnitt sprechen meines Erachtens 

jedoch fur eine These des Wiederaufbaues bzw. einer Restaurierung.
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letzten Pfeiler der Westseite endet, obwohl doch iiber der 

nbrdlichsten Arkade die Simaldwen altertiimlich sind. 

Bedeutet dies, daB der gesamte Kreuzgang in iihnlich 

kurzer Zeit vollendet wurde wie S. Giovanni? Dies kann 

jedoch nicht der Fall sein, wenn wir den Baubeginn in das 

erste Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts legen. Die Arbeiten 

kbnnen aber erst im dritten jahrzehnt zum AbschluB 

gekommen sein, da die Motive der Nordseite Nach- 

ahmungen der Vassallettuswerkstatt sind. DaB dies so ist 

und nicht umgekehrt, muB wohl wegen der allgemeinen 

Stilentwicklung anerkannt werden.

Zur Datierung der Chorschranken in S. Lorenzo miiBte 

man die von Vassallettus signierte, aber nicht datierte 

Chorschranke in S. Saba65 zum Vergleich heranziehen. An 

ihr kehrt die gleiche Wellenranke mit palmettenartiger 

Ornamentik wieder. Der Reliefgrund kommt nicht zum 

Tragen, da die Blattformen in ihrer Flachigkeit den Grund 

fast vollstandig uberdecken. Die Ranke selbst tritt als 

gekerbte Negativform in Erscheinung. Die Chorschranke 

in S. Saba diirfte demzufolge fruher entstanden sein als 

diejenige von S. Lorenzo. Ein noch alterer Typus ist am 

Westportalbogen am Kreuzgang von S. Paolo f. 1. m. faB- 

bar. Die Ornamentik laBt als dichtgewebtes Netz den 

vollkommen zuriickgedrangten Reliefgrund nur als 

Schatten ahnen.

Ich schlage fiir das Portal eine Ansetzung in das erste 

Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts vor, fiir die Schranke in 

S. Saba das zweite Jahrzehnt, da die Reliefauffassung der 

Simaornamentik des Narthex von S. Lorenzo entspricht, 

fiir den Kreuzgang-Nordfliigel von S. Paolo und fiir die 

Chorschranke in S. Lorenzo das vierte Jahrzehnt des 

13. Jahrhunderts.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Untersuchung sollte in erster Linie eine Bestands- 

aufnahme der ionischen Kapitelle der Vassallettuswerk

statt unter morphologischen und stilistischen Aspekten 

sein. Sie hat AufschluB iiber den mittelalterlichen For- 

menkanon gegeben, der in einer bestimmten Weise von 

der Antike inspiriert ist, und zwar einerseits von dem 

gesamten Repertoire kaiserzeitlicher Ornamentik, ande- 

rerseits von vitruvianischen Proportionsvorstellungen. 

In diesem Punkt scheint jedoch nicht Vitruv aus erster 

Hand rezipiert worden zu sein, sondern eine modifizierte 

mittelalterliche Textvariante oder eine Konstruktionsfor-

65 Vgl. G. Giovannoni, Opere, 277.

„MAGISTER BASSALLETTUS ME FECIT QUI SIT BENEDICTUS". 

Giovannoni spticht von einer Identitat der Chorschranken in 

S. Lorenzo und in S. Saba. Das Motiv der Palmettenranke ist in der 

Tat identisch, die stilistische Ausfiihrung ist jedoch eine vollkom

men andere.

Zu S. Saba siehe P. C. Claussen, Corpus Cosmatorum I, 115f. Die 

Schreibweise des Namens und der Magistertitel deuten nach Claus

sen auf eine verhaltnismaBig friihe Entstehung im 13. Jahrhundert, 

wahrscheinlich vor oder um 1200. 

mel in Werkstattiiberlieferung. Bei der Ornamentiiber- 

nahme laBt sich nie ein direktes Kopienverhaltnis zu anti

ken Vorlagen nachweisen. Das hat damit zu tun, daB Stil 

und Aufbauprinzipien der mittelalterlichen Kapitelle in 

nachantiken Traditionen wurzeln.

Die Kapitellserie von S. Giovanni in Laterano und die 

reiche Gruppe von S. Lorenzo f. 1. tn. diirften gleichzeitig 

entstanden sein, wobei die Arbeiten am- Kreuzgang je

doch etwas fruher begonnen worden sind. Die Vorhalle 

hat zeitweise die besten Krafte zusammengezogen. Aus 

diesem Grunde wurden groBere Aufgaben, wie die Her- 

stellung der Kreuzgang-Kapitellserie oder die Lowen- 

kopfwasserspeier auf Gehilfen iibertragen.

Der stilistisch fortschrittlichere Kreuzgang-Nordfliigel 

von S. Paolo f. 1. m. setzt S. Giovanni hinsichtlich des Mo- 

tivrepertoires voraus und diirfte auf den Meister einer 

neuen Kiinstlergeneration zuriickgehen, der sich des ge

samten Formenkanons der Meister A und B bedient hat. 

Eine Datierung in die 40er Jahre ist meines Erachtens 

wahrscheinlich.
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MASSTABELLEN I UND II

NARTHEX S. LORENZO F. L. M.

Vitruv

Kapitell Kapitell

® RS

Kapitell Kapitell Kapitell

@ RS ® RS ® VS © VS

Partes cm p = 3,91 cm p = 4 cm p = 4 cm p = 3,91 cm P = 3,91

SAULE

DURCHMESSER

Wulst 64,5 52,8 55

Abgefaster Ring 56 61,9 61,2 50,1

Schaft 51,9 59 58,9 47,5 51

KAPITELL

BREITE

Breite insgesamt 24 ~94 24 96 24 96 24 94 24 94 24

Linke Volute 7 33,5 8,5 31 7,75 31 7,8 30,5 7,8 33,5 8,6

Eierstab 10 26,5 6,8 34 8,5 34,5 8,6 33,5 8,5 28 7,1

Rechte Volute 7 ~34 8,7 31 7,75 30,5 7,6 30 7,7 32,5 8,3

Abstand d. Volutenzentren 16 58,5 15 62,5 15,6 63,5 15,9 61,5 15,7 59,5 15,2

Abakus v. Auflager zu A. 58,5 15 62 15,5 63,5 15,9 61,5 15,7 60 15,3

Maximale Abakusbreite 19 72,5 18,5 ~73 18,7 69,5 17,7

TIEFE

Maximale Abakustiefe 19 72,5 18,5 ~71 17,75 ~73 18,7 68,5 17,5

Polstertiefe oben 16 60 15 62 15,5 62 15,85 59,5 15,2

HOHE 

Abakushbhe IV2 9,5 2,3 9 2,25 9,5 2,4 9,5 2,4 9,5 2,4

Volutenhbhe 8 ~35 8,9 ~31.5 (VS) 7,9 33 8,25 32 8,2 35 8,95

Kanalis 6,7 1,7 7 1,75 6 1,5 4,5 1,15 7 1,8

Echinus 41/2 11,8 3 11,5 2,9 12,5 3 13 3,3 11,5 2,9

Astragal 3 0,8 3,5 0,9 3 0,75 4 1 3 0,8

KREUZGANG S. GIOVANNI IN LATERANO

KAPITELL

BREITE

Breite insgesamt

Vitruv Kapitell 0 Kapitell @ Kapitell © Kapitell @ Kapitell @

Partes cm P = 2,39 cm p = 2,23 cm P = 2,34 cm P = 2,37 cm P = 2,37

24 57,5 24 53,5 24 56,2 24 57 24 57 24

Linke Volute 7 15,5 7,3 17 7,6 17,5 7,5 18 7,6 19 8

Eierstab 10 24 10 21 9,4 22 9,4 20,5 8,6 19 8

Rechte Volute 7 16 6,7 15,5 6,95 16,7 7,1 18,5 7,8 19 8

Abstand d. Volutenzentren 16 39 16,3 36,5 16,4 38 16,2 37,5 15,8 37 15,6

Abakus von Auflager zu A. 40 16,7 36 16,1 37 15,8 36,5 15,4 35,5 15

Abakus maximale Breite 19 45,5 19 42 18,8 54 23 51,5 21,7 54 22,8

Abakus minimale Breite 40,5 16,9 37 16,6 39 16,7 37,5 15,8 40 16,9

TIEFE

Polstertiefe Mitte 16 36,5 15,3 36,5 16,4 37-,5 16 37,5 15,8 36,5 15,4

Maximale Abakustiefe 19 46 19,2 37 16,6 40 17,1 41 17,3 41 17,3

HOHE

Hohe Abakus IV2 9 3,8 8 3,6 16 6,8 15,5 6,5 15,5 6,5

Volutenhohe 8 19,5 8,15 19,5 8,7 19,5 8,3 20,8 8,8 20 8,4

Kanalis 5 2 4 1,8 5 2,1 4,5 1,9 5 2,1

Echinus 4® 8 3,3 8 3,6 8 3,4 8 3,4 7,5 3,1

Astragal 2 0,8 3,5 1,6 3,5 1,5 3 1,3 3 1,3

Volutenzentrum bis Abakus 12 5 10,5 4,5 11,5 4,85 12 5
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