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Stadtischer Raum und kommunale Bauplanung 
im Rom des 12. bis 14.Jahrhunderts 

«Si quis autem hoc attemp tare presu rnpserit, incli
gnationem et iram perpetuam sacri senatus e t reve ren
tissimi populi Romani o ffensam incur ret et insuper in
ciclat in penam unius libre auri , cuius meclietas refectio
ni mu roru m Urbis app lice tur»1

. 

Mit diese r Poenfo rm el stell te 1235 de r romi
sche Sena tor Angelo Malabranca die gewinnsùch
tigen Bewohn er der Leostadt une! der angrenzen
den Wo hngebie te unte r BuBancl rohung. Die hab
gie rigen Vorstacl te r hatten sich angewohnt, clie 
Pilge r nach Beginn cler Nachtruh e aus clen Hospi
zen zu ze rren une! gewaltsam in ih re e igenen H au
ser umzuquartie ren . Die Anstrengungen cle r Stad t 
im Bere ich cler offen tli chen Bauplanung zeigen 
sich be im Verwendungszweck de r BuBe fùr clie 
v\lieclerhe rstellung der Stacltmaue rn. Die Repara
tur cler stacltischen Befestigungsanlagen muss 
clem Senat so wichtig gewesen sein , class er sie als 
festen Bestanclteil in clas Urkunclenfo rmular inte
grie rte, um cleren Vorrang in cle r komrnunalen Fi
nanzpoli tik publikurnswirksam zu proklarnieren. 

Zur Ve rwirklichung e iner auto nornen Regie
rung un te r ko llektiver Mitwirkung versuch ten ita
li enische Kornrnun en nach ihre r Ko nstituierung, 
clie zentralen Aufgaben der Verwaltung une! Ge
ri chtsba rke it an sich zu ziehen une! zu bewaltigen . 
Ein so lches Vorgehen lasst sich auch in der Stacl t 
Rom e rkennen , als clie po li tische Orclnung info lge 
von rnach t- une! te rrito rialpo li tischen Streitigkei
ten mi t de rn Papst im Juli 11 43 umgestùrzt und 
spa teste ns irn Spatsommer 1144 e in e neue Regie
rung gebilclet worclen war. Alle rclings un terschei
clen sich clie Voraussetzungen une! Entwicklungs
phasen te ilweise grun dlegend von cle r norditalie
nischen Ko mrnunebewegung2

: Zu bese itigen war 
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clie Stacl therrschaft cles unive rsale A.nsprùche 
ve ru-e tenclen Papstes, nich t ein es ùber tragene 
Rech te ausùbenclen Bischofs; clie Einsetzung korn
munaler Institution en e rfo lg te Jahrzehn te spater 
als in 1 o rcli talien , clie Bezeichnungen Senat une! 
Senato ren evozierten clie e inzigartige antike Ver
gangenhe it, wahrencl cle r T itel consul anfa ngs 
weite rhin einer traclitionellen Fùh rungsschich t 
vo rbehalten blieb. Zucle rn war die neu e tablierte 
Orclnung ein er bùrgerli chen Stacltge rne incle, clie 
mangels ausreichencle r Quellen nur schwer zu 
fassen ist, bald groBeren Veranderungen un ter
worfen , da Papste, Kaise r und inn erstacltische 
Adelscliquen immer wiecler rnassiv eingriffen , urn 
ihre poli tischen Ziele durchzusetzen3

. 

Fùr Ro m ist de r idealtypisch fùr Norclitalien 
clefinierte Komrnun e-Begri ff cleshalb nur irn Be
wu sstsein d ieser grundlegenclen Modifikationen 
anzuwenden , auch wenn sich clarùber hin aus zahl
re iche Gerne insamkeiten ze igen . Auch cler 
zurninclest anfa ngs von bre ite ren Bevolkerungs
schichten getragene rornische Senat erstrebte clen 
Ausbau komrnunale r Institutionen , die Ausùbung 
der Ge richtsgewalt, clie Ausclehnung cle r terri to ri
alen Vorher rschaft sowie vor allern die Verfù
gungsgewalt ùbe r cli e offen tlichen Gebaucle cler 
Stacl t un e! cle ren unrni ttelbare rngebung. Vor
dringlichstes Problern war clie strategische Siche
rung der Stacl t, urn d ie Herrschaft nach inn en 
und auBen zu cle rnonstrieren . Deshalb erfolgten 
die Renovierung une! der Bau cler Stacltrnauern , 
die Ausbesserung une! •• be rwachung cle r Zu
fahrtswege une! Brùcken sowie clie Inbesitznahrne 
offentlicher Gebaude une! Monurnen te. Die spate
re Sorge galt cle r Instandhaltung offentliche r An-
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lagen uncl Wege, cle r Ùberwachung bùrgerli che r 
une! kirchlicher Bauvorhaben sowie cler Realisie
rung eigener Bauprojek te. 

Die fo lgen clen Ausfùhrungen ri chten sich clar
auf, clen Ante il cle r Kornmun e une! ze itweisen 
Oligarchi e unte r e iner papstli chen Signorie arn 
Erscheinungsbilcl cler hochrnittelalterli chen Staclt 
zu bemessen , sozusagen clen rornischen Senat in 
se in er sich wancle lnclen Zusamrnensetzung als ei
genstanclige gestalterische Kraft zu begre ifen. Zu 
fragen ist, ob une! wie sich mit cle r Entfaltung cles 
Senats uncl clen clamit ve rbunclenen neuen For
men cler bùrgerlichen Selbstverwaltung clas Be
,vu sstse in von cler Gestaltung cle r e igenen Staclt 
veranclerte, von welchem Zeitpunkt an sich e in 
solcher Zusammenhang konstatieren lasst une! 
welche Que llen uns clarùbe r unte rri chten. Fùr clie 
kommunalen Anfange sincl clie Ant:worten cler 
kunstgeschichtlichen Forschung auf cliese Fragen 
eher clùrftig, zumai bauliche Beispiele aul3erhalb 
cles Bereichs t:raclit:ioneller christliche r lkonogra
phie re lat:iv selten sincl. Di e Porta Romana in Mai
lanci , erbau t: 1171 nach cler Rùckkehr cler Bewoh
ne r in ihre von Frieclrich Barbarossa 11 62 vo ll
kommen ze rstorte St:aclt:, clùrft:e ein es cler frùh es
t:en Monument:e sein , clas e in e Verbinclung zwi
schen clem Aufbau cler Vert:eicligungsmauern une! 
cle r Realisierung komrnunaler Macht:clarstellung 
in cl er kùnstl e risch en Ausgestaltung e inzelner Ele
rn ente e rkenne n lassr1

. Doch nicht nur offentliche 
Bauwerke une! claran angebrachte Inschrift:en , clie 
clas Objekt offent:lich kommentie rt:en , inforrnie
re n uns ùber clie Bauaktivitat:en st:acltische r Instit:u
tionen, sonclern auch Urkunclen , Schieclssprùche, 
Einzelgesetze une! Statut:en , Zeugnisse also, clie in 
int:erclisziplin arer Zusarnrnenarbeit zwischen Kunst:
uncl Recht:sgeschichte nah e r zu unte rsuchen sincl. 
Denn geracle clieses sprocle Rechtsschrift:t:um , cles
sen systematische Aufarbe itung in moclernen Ecl i
tion en haufìg noch ausst:e ht:, li e fe rt zuwe ilen ent
scheiclencle Hinweise auf ormen une! Praxis cler 
St:acltgestaltung sowie cleren Funktion irn st:aclti
schen Zusarnmenhang. 

Arn Beispiel cler St:aclt Rom une! cles 1143/ 44 
eingesetzten rornischen Sena t:s soli irn Folgenclen 
cle r Zusammenhang zwischen cle r Erfassung cles 
st:acltischen Raumes, clen e inzelnen ial3nahmen 
cle r Bauplanung, cler Forrn ihre r offentlichen Be
kanntm achung une! cler institutionellen Ent:wick
lung cler Staclt: veranschaulicht we rclen . '"'elche 
Mal3nahmen e rfolgten zur Wahrung une! Gestal
tung cles stacltischen Baubestancls? Wann setzten 
en tsprechencle Anorclnungen ein , une! welch en 
Zweck verfo lgt:en sie? v\le lche po li tischen Grup
pi e rungen ze ichneten clafùr verant:wort:lich? 
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Gruncllage cler fo lgenclen Ausfùhrun gen sincl , 
aul3er e inzeln en Inschriften senato rischer Auf
traggeber, ve rschieclene Art:en von Rechtscloku
rnenten, vor all e rn erst:ens clie zwischen 1144 une! 
1262 vorn Senat ausgest:e llt:en Brie fe une! rkun
clen, cleren Ùberli eferung erst fùnf J ahre nach cler 
Kornrnun egrùnclung e insetzt5

, zweitens clie ùber 
Schi eclssprùch e bekann te Rech tsprechung cler 
Senatoren in Zivi langelegen he iten sowie clritt:ens 
clie erste erhaltene romisch e Statut:enkompi la tion 
von ] 363(j, clie clas Orclnungsbeclùrfnis ein es nach 
1358 unte r cler Signorie cles Avigno nesischen 
Papst:es et:abliert:en une! von aufst:e igenclen Schich
t:en getragenen popularen St:aclt:regirnents wicler
spiegelt, von clern Barone uncl Aristokraten ausge
sch lossen waren. 

Diese aus sehr unterschieclli chen politischen 
Situationen une! Verfassungsformen hervorgegan
genen Rechtsquellen verweisen in cl en zwei J ahr
huncle rt:en zwischen 1144 une! 1363 aufvie r Bere i
che einer Baugese tzgebung une] Bauplanung, 
narnli ch erstens clie urngehencl erforclerli che Si
cherung cler stacltischen Infrastruktur mit Staclt
befestigung, Zufahrtswegen une! Wasserversor
gung, zweitens cl en Schutz antiker Monurnente 
une! christli cher Ki rchen gleichsarn als Graclmes
ser fùr Stacltqualit:at:, clritt:ens clie kont:inui erli che 
Bauaufsicht une! Ùberwachung cles stacltischen 
Baubestancls sowie viertens ein e zunachst langsarn 
e in setzencle, eigenstancl ige kornmunale Bautatig
ke it. Irn Folgenclen kann hie r nu r cler erst:e, fùr 
clie Organisation cler Komrnun e wicht:igste Be
reich genaue r ausgefùhrt: werclen 7. 

Sofort: nach cler Grùnclung cler Kornrnune setz
ten Be mùhungen urn e ine Verbesserung cler stacl
tischen Infrastruktur ein . Restaurationsarbe iten 
an cle r Stacltmauer une! an wichtigen Zufahrt:swe
gen wurclen begonnen une! blieben in clen nachs
ten be iclen J ahrhunclert:en ein e stancl ige Sorge cles 
offentli chen Bauwesens. Bereits in e in ern cle r e rs
ten schriftli chen Dokument:e , e in ern Brief cles 
Senats an Kò nig Konracl III. aus clern J ahre ] 149, 
wircl irn Zusarnmenhang mit cler clringenclen Bitte 
um einen Ro mzug cles Konigs erwahnt, cler Senat 
sei clam i t beschaft:igt, un t:er grol3en Anst:rengun
gen clie Mi lvische Brùcke zu restaurie ren8

. Die 
Brùcke , clie zur Zeit Kaise r He inrichs V. ze rst:ort: 
une! seit:clem nicht wiecler aufgebaut worclen war, 
besal3 fùr cli e neu gegrùncle te Kornrnun e wegen 
cler lokalpolitischen Stre itigkeit:en rnit Papst Eu
gen III. une! se ine rn rnachtigen Verbùncle ten Ko
nig Roger von Sizilien eine wichtige strategische 
Funkt:ion , clie auf cle rn beiliegenclen schernat:i
schen Staclt:plan (Karte) cleu tli ch zu erkennen ist:: 
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Der Wied eraufbau so li te An kommlingen aus clem 
Nord en clen direkten Zugang zur Stacl t ùber cli e 
Via Fl aminia erm ogliche n, eia cl e r traditione lle 
Zufa hrtsweg aus clem No rclen ùber cli e Via Trium
ph alis uncl clen Monte Mario von d er papstli chen 
Parte i, clie sich im Castel S. Angelo ve rschanzt 
hatte, bewach t wurcle . Di e Restaurie rung eine r 
so lchen Brùcke war also ein zentra les, in cler cla
malig Lage sogar lebe nswichtiges Vorhaben cle r 
kommunalen Anfangsph ase. 

Ein weiteres akutes Problern waren clie Verte i
cligungsanlagen, Sinnbild stad tischer Macht und 
Freihe it. Romische Stacltbefestigung war im Hoch
mittelalter immer noch cli e ùber 20 km lange, 271 
erri chtete Aurelianisch e Mauer, clie im Laufe cle r 
J ahrhuncle rte zu e in em i:1berclimensionalen Ring 
geworclen war und kein eswegs mehr clie Grenze 
e in es kompakten Siedlungsgebie tes clarstellte. Die 
von Papst Leo IV. ve ranlasste Befestigung cles vati
kanischen Borgo bilde te e inen Zusatz aus cler ìvlit
te des 9. J ahrhuncle rts. Bewohn t war nur ein 
Bruchte il cler antiken Stacltflache: Kaum mehr als 

Monte Mario 

Via Triumphalis 

i S. Silvestro in Capite 

I<.ar te vo n Rom 

35 000 Einwohn er clùrfte n gemal3 unsicheren 
Schatzungen im 12. uncl 13. J ahrhunclert die Rui
nen cle r ehema ligen Millio nenstaclt belebt haben. 
Die im 10. uncl l 1. J ahrhunclert vorh errschencle 
Streuung cle r Bebauung wich in cliese r Zeit ein er 
zun ehm enclen Zentrierung cle r Hauser au f clie Ti
be rschle ife, so class clas Gebie t inne rh alb d er Staclt
mauern in clen kompakt besieclelten abitato uncl 
clen lancllich gepragten disabitato mit ve rschiecle
nen Siedlungsinseln str ukturie rt war (Karte) 9

. 

Das ausgepragte Veramwortungsbewusstse in 
cler Kommune fùr die Stadtmauern be legen eini
ge latein ische ln schriften, clie mit den profanen 
Bauwerken ùberlebten. Ein e marmorn e Gedacht
nistafel aus cle rn J ahre 11 57, eingelassen an cler 
Torre de lla Marana bei cl er Porta Metronia (H auf 
cle r Karte) im Sùclen cle r Staclt, ve rweist auf ausgie
bige Restaurationsarbeiten an cler Stadtbefesti
gung, cli e seit der Zerstorung clurch clie Norman
nen unter Robert Guiscarcl (1084) nur noch unge
nùgend Schu tz bot. Auftraggeber war cl e r Senat, 
bezeichn e t mit de r alten Forme! SPQR, de r clam it 

Porta Metronia 
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anschaulich bekunclete, vom Papst clie Aufgabe 
cler Erhaltung cler Stacltmauern ùbe rno mmen zu 
haben; auf cl e r Inschrift ware n zuclem clie Namen 
aller beteiligten Senatoren e ingraviert10

. Die Aus
fùhrung cler lnschrift auf Marmor in cler ge
brauchlichen Capitalis, also mit Majuskeln , uncl 
ihre Anbringung an cler Inne nseite e in es Staclttors 
unterstùtzten clen beabsichtigten Wirkungseffekt, 
cli e Zustancligke it cles Senats òffentlich bekannt zu 
geben. Mit cler kommunalen Kraft cles 12. J ahr
hunclerts setzte sich also ein e neue Macht clurch, 
cli e alte Ziele uncl alte Publikationsform en aufgriff 
uncl fùr eigene Zwecke umfunktionierte. 

Àhn liche Absichten verfo lgte sicherlich auch 
e in e lnschrift am Ponte Cestio, cler wichtigen Ver
binclungsbrùcke zwischen Stacltkern uncl Trasteve
re bei cler Tiberinsel. Die vom Schriftb ilcl her 
gle ichmal3igere Inschrift besagt, class Beneclictus 
Carushomo, hochster uncl e inziger Senator cles 
Jahres 1192, clie fast einstùrzencle Brùcke erneu
ern li e /3 11

. Der vom Volk ohne clie Zustimmung cles 
frisch gewahlten Papst Coelestin III. uncl cler ihm 
verbunclenen Fùhrungselite e ingesetzte Beneclic
tus, cler anscheinencl cler stacltischen Mittelschicht 
entstammte, war clurch e in en Umschwung als e rs
ter von mehre ren im folgenclen Jahrzehnt allein 
regie renclen Senatoren an clie Macht gekommen, 
um clen bis zumjahr 1191 kontinuie rli ch als Kol
legium mit e iner stark vari ierenclen Mitgliecler
zahl fungi erenclen Senat abzu losen. Sein effekti
ves Regiment versuchte offensichtlich auch, clie 
baulichen Einrichtungen cle r Bùrge rschaft zu si
chern uncl zu renovieren. nel propaganclisti
scher als an cliesem stark freguentierten Platz bat
te der neue clurchsetzungskraftige Senator, cler 
auch clas erste , nur in einem Brief Papsts Innocenz 
III. erwahnte Statut cler Stadt e rlie/3 12

, seine prak
tische Hancllungskompetenz nicht unterstreichen 
konnen . 

Die eigenmachtige Wahrnehmung des Befesti
gungsrechts mit cler H errschaft ùber Stacltmauern 
uncl Brùcken war und blieb e in Symbol kommuna
ler Autonomie. In dem zwischen clem romischen 
Senat uncl Papst Clemens III. 1188 abgesch losse
ne n Vertrag zur Restitution cles Papstes in seine 
traclitione llen Hoheitsrechte ùber Rom forcle rte 
cler Senat vom Papst, trotz cle r verein barten Rùck
gabe alle r Regalien , noch e inze lne Hoheitsrechte, 
clarunter nicht nur e in Dritte! cler stacltischen 
Mùnze, sonclern auch clie Verfùgungsgewalt ùber 
cle n Ponte Lucano, eine strategisch wichtige Brù
cke kurz vor Tivoli 13, uncl clie jahrliche Entrich
tung von 100 Pfuncl Silberrnùnzen fùr clie Instancl
haltung cler Stacltmauern 1

'
1
. Trotz des grol3 ange

legten Regalienverzichtes hi elten also clie Senato-
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ren an ein em Te il ihrer Veramwortung fest. Die 
nach e inem in cler Nahe li egenclen antiken Grab 
benannte Brùcke ùbe r clie Aniene, cleren Bes itz 
cli e Ko ntrolle ùber e inen zentralen Zugang zum 
Territorium cler romischen Rivalin gewahrleistete, 
besa/3 ihre spezielle Becleutung aufgrund der tra
ditionellen Feinclschaft zwischen Romern und T i
volesen , clie sich aufgruncl cler Lage Tivolis am 
oberen Abhang cler Monti Tiburtini mit Ausblick 
auf clie romische Ebene immer wiecler verscharfte 
uncl in clie sich cler Papst gema/3 einer vertragli
chen Festlegung nicht einrnischen durfte. Die tief
gre ifencle Symbolkraft cler Stacltbefestigung hin
gegen zeigt sich claran , class entsprech encle papst
li che Abgaben an clen Senat gleichermal3en fùr 
clie Staclt Tusculum vereinbart wurclen, clie den 
Romern irn nachsten hai ben Jahr zur vollkomme
nen Zerstorung freigegeben werclen sollte 15. 

Die Forclerungen waren vermutlich eine Reak
tion auf clen Frieden von Konstanz (1183), in clem 
clen freien Staclten Re ichsitaliens unter anclerem 
auch clas Befestigungsrecht zugestanclen worclen 
war 16

. Auch wenn Rom selbstverstancll ich nicht 
zurn Kreis cler vorn Kaise r begùnstigten Staclte 
gehorte, clùrfte sich clie Gewahrung cles Vorrechts 
trotzdem allgemein ausgewirkt haben . Die Mauer 
war gleichsarn letztes Sinnbilcl kommunaler 
Macht uncl Freiheit, an clern clie romischen Sena
toren selbst noch festhielten , als sie die ancleren 
Regalien innerhalb uncl aul3erhalb cler Staclt weit
gehencl an den Papst restituierten. 

Im Gegensatz zu anderen Staclten stellte sich in 
Ro m aber das Problem, den ùberdimensionalen, 
vie lfach baufallig geworclenen Mauerring einer 
antiken Million enstaclt zu unterhalten. Wie konn
ten clie erforclerlichen Mittel dafùr aufgebracht 
werclen? Antwort geben uns clie eingangs zitierten 
Poenformeln cler Senatsurkunclen, die irn Gegen
satz zu clen haufig spirituellen Strafen cler Papstur
kunden sehr konkre t formuliert waren. Hier wur
clen keine allgemeinen Verfluchungen ocler Dro
hungen mit Hollen- uncl Gletscherstrafen ange
kùndigt, sonclern es clrohte cler unmittelbare 
Zorn cles Senats, cler in Fortsetzung cler antiken 
Fiskalmult mit clirekten Geldleistungen zu besanf
tigen war. Dass cliese Abgaben in Rom ausschlieJ3-
li ch clem Erhalt cler Stadtmauern dienen sollten , 
belegt eine Serie von Senatsurkunclen mit cler 
spezifìsch erweiterten Poenformel , clie im Jahr 
1186 mit cle r e rsten an clen Senat zu leistenden 
Bul3e nach clem Frieclen von Konstanz einsetzt17

. 

Dazu angeregt batte vielleicht auch eine Bestim
mung Kaise r Justin ians, nach cler ein Dritte! cler 
stad tischen Einnahmen fùr cl en Mauerbau aufzu
wenclen war 18

. 
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Die Ausstattung der Stadtmauern besal3 also 
Prioritat im stadtischen Finanzhaushalt. Alle ein
schlagigen Senatsurkunden des 13. Jahrhunderts 
griffen, unabhangig vom lnhalt, den Verwen
dungszweck der Strafgelder explizit auf: die Halfte 
stand jeweils demjenigen zu, dessen Rechte zu 
schùtzen waren, die andere Halfte ging zweckge
bunden an den Senat19

. Eine besonders lukrative 
Einnahmequelle war das 1231 im Gefolge der 
papstlichen und kaiserlichen Gesetzgebung erlas
sene Haretikeredikt, nach dem nicht nur die fest
gesetzte Strafe von 200 Mark, sondern auch ein 
Dritte! der konfiszierten Gùter fùr die Stadtbefes
tigung zu verwenden war20

. Unter Senator Angelo 
Malabranca floss die eingangs zitierte Poenformel 
1235 auch in die Friedensvertrage mit Papst 
Gregor IX. ein, in denen sich die Stadt nach er
bitterten Kampfen wieder der papstlichen Ober
hoheit unterstellte21

. Sogar einige der sparlich 
erhaltenen kirchlichen Schiedssprùche zeigen , 
dass bei privaten Streitigkeiten die ausgesetzte 
Vertragsstrafe nicht immer ausschlieBlich an di e 
vertragsbrechende Partei, sondern in Einzelfallen 
auch zur Halfte an den Senat fùr den Erhalt der 
Stadtmauer fli eBen solite. Beispiele liefern das 
1224 in Anwesenheit eines senatorischen Iustitiars 
gefallte Urteil des Presbyters Bartholomeus von 
S. Lorenzo im Streit um Bauarbeiten im Bereich 
der Kirche S. Salvatore in Gallia22 und der irn 
Jahre 1258 erlassene Gerichtsentscheid in clen 
Auseinanclersetzungen zwischen clen Brùdern 
Curtabraca und Pe trus de Vico um den Besitz von 
Gùtern und Kastellen am Lago cli Bracciano sowie 
um einen Turm in der stadtromischen Rione Pa
rione23

. 

Insgesamt dùrften die Stadtmauern wohl nach 
cler Grùndung der Kommune einen zunehmend 
hoheren Stellenwert im Bewusstsein der Stadtbe
wohner errungen haben; zuminclest lassen dies 
auch die Forschungen von Étienne Hubert zum 
stacltischen Raum verrnuten2

". Bis zur Mitte cles 
12. Jahrhunderts waren, nach clen Formulierun
gen der Notariatsinstrumente zu urteilen , weitge
hend nur die Tore wahrgenommen worden, die 
als papstliche Zollstellen das Leben cler Stadter 
merklich bee influssten, weil hier Steuern fùr die 
Ertrage aus den umliegenden Anbaugebieten zu 
en trich ten waren; das gigan tische Befestigungs
werk selbst war an vielen Stellen clem fortschrei
tenden Verfall preisgegeben. Der Mentalitatswan
del vollzog sich nach cler Erneuerung cles Senats: 
Die Wieclerherstellung von Stacltmauern und Brù
cken wurde zum bedeutungsvollen Zeichen kom
munaler Machtentfaltung, auch wenn die Finan
zierung offensichtlich nicht immer einfach und 
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cli e Mit,-virkungjecles einzelnen zwingend notwen
clig war. 

Dass clie Mauer im Denken cler Bùrgerschaft 
weiterhin einen erheblichen Stellenwert ein
nahm, beweisen zuclem testamentarische Verfù
gungen mit entsprechenclen Legaten zugunsten 
einer Renovie rung25

. An cler entsprechenden Re
gelungskompetenz wurde wohl bis ins 14. Jahr
hunclert festgehalten , wenngleich clie wenigen aus 
cl em 13. J ahrhundert e rhaltenen legislativen Akte , 
soweit ùberhaupt bekannt, keinerlei stadtische 
Bauaktivitaten anklingen lassen 26

. Es war wohl 
nicht im Sinne cler langst wiecler erstarkten , riva
lisierenden Aclelsfraktionen, mit allzu genauen 
Vorschriften zur Bauplanung inclividuelle Freihei
te n zu beschranken. Aber clie Verankerung cler 
gemeinsamen Verteidigungsaufgabe im Staclt
haushalt war inzwischen wohl so selbstverstancllich 
geworden , class die e rsten ùberlieferten staclti
schen Statuten von 1363 nur noch allgemein uncl 
ohne Angabe ein es Verwenclungszwecks betonten , 
dal3 cli e Halfte aller 100 Soldi ùbersteigenden 
Strafgebùhren an clie stacltische Kammer abzufiih
ren ware27

. 

Erst diese gegen clie Vorherrschaft cler Barone 
entworfene Statutenkompilation einer kommuna
len Regierung, cler ein einzelner, von auswarts 
berufener Senator vorstand, reglementierte zahl
reiche De tails cler stacltischen Infrastruktur, wobei 
nicht ùbersehen werden clarf, dass von clen frùhe
ren , nach der Ùbersieclelung der Papste nach 
Avignon versuchten Verfassungsreformen nur clie 
Statutenfragmente von 1305 uncl 1316 e rhalten 
sind28 , die uns ùber mogliche Normierungsbestre
bungen im offentlichen Bauwesen nicht unter
richten. Intention clieser Statutenkodifikation war 
die Ausùbung scharfer Kontrollen zur Verbesse
rung cler Sicherheit in der Stadt: Normative Verfù
gungen regelten clie Instandhaltung aller offentli
chen Stral3en und Brùcken innerhalb und aul3er
halb cler Stadt, fùr clie der e idlich verpflichtete 
Senator ohne Ausnahmen uncl Verzogerungen 
rùcksichtslos zu sorgen batte . Vorrangiges Zie! war 
die freie Befahrbarkeit und Zuganglichkeit cler 
Stral3en uncl Brùcken der Gemeinschaft. Es wurcle 
strengstens verboten, die Fahrwege durch Gebau
de, Tore, Vorbauten (,,porticalia") ocler anclere 
Absperrungen (,,apparamenta") zu blockieren; 
bereits errichtete Bauten waren auf Kosten ihrer 
Erbauer oder besser ,,Belagerer" zu beseitigen 
uncl zu zerstoren 29

. 

Diese Pflicht zur Freihaltung aller offentlichen 
Hauptstral3en, Stral3en in Stadtteilen und Gassen 
wircl in den Statuten mehrfach wieclerholt, wobei 
clie Bul3e j eweils zur Halfte an die stadtische Kam-
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mer und an den Ankl ager fliel3en sollte30
. Der Se

nator und alle kapitolinisch en Amtstrager mi.iss
ten alle Tore, Gitter und sonstige Absperrungen 
auf éiffentlichen Stral3en inn e rhalb der Stadt ein
re il3en lassen, um frei en Durchgang zu gewahrleis
ten und Besetzungen oder Blockaden zu verhin
dern. Den Misse tatern drohten bei Wide rspruch 
und 111angelndem Gehorsam hohe, nach ihre r so
zial en Stellung gestaffe lte Bu/3en, und zwar di e be
achtliche Summe von ] 00 Mark Silbe r for die nobi
les und magnates, also die baronale Feudalaristo
kratie 111it ausgedehnten signorialen Herrschaf
ten, hingegen 100 Libbra Provisini fùr milites oder 
cavallarotti, also cli e un te ren Range einer stadtréi
mischen Oberschicht und reiche Bi.irger, die der 
stadtischen Miliz zu Pferd clienten , sowie die Half
te fùr ein en pedes, also das gesamte restliche Volk. 
Diese111 war auch die aufsteigende Mittelschicht 
zuzurechnen, soweit die wohlhabenclen H andle r, 
fùhrenden H andwerker, Bankiers, Kaufleute und 
bovattie1i, also Viehzi.ichte r, Gro/3bauern , Gruncl
und lmmobilienbesitzer, nicht zu den berittenen 
Stre itkraften zahlten 31

. Insbesondere die Gruppen 
der cavallarotti und bovattie1iware n fohrend am po
pularen Regiment bete iligt, das sich auf die fùr Ba
ron e und Magnaten nicht zugangliche stadtische 
Mili z stùtzte, deren vier Vorsteher zusam111 en mit 
sieben Reformatoren und zwei banderesi d en consi
glio jJlivato, das oberste En tsche idungsgremium , 
bildeten. 

Die Zielsetzung solcher Ma/3nahmen gegen die 
Macht der selbstherrli chen Barone war, die éif
fentli che Sicherheit nicht nur innerhalb der 
Stadtmauern , sondern auch im stadtischen Dis
trikt zu gewahrleisten. So wurde den unte rgebe
nen Gemeinschaften , se ien es Stadte, castra oder 
andere Orte, cle r Auftrag erteilt, die Stral3en im 
Distrikt sorgfaltig zu bewachen oder bewachen 
zu lassen, um den Reisenden sicheren Zugang 
zur Stadt zu erméigliche n, ohne dass sie von zwei
felhaften Gestalten, Raubern oder Menschen 
von sch lechtem Ruf be lastigt wùrden'w. Alle 
Gemeinschaften in der naheren Umgebung hat
ten sich an cliese r Sicherung éiffen tlicher \1\/ege 
und Stra/3en zu beteiligen33

. Strikt verboten war 
fern er, zumindest fùr die Stra/3en von Tivoli, 
das Werfen von Steinen aus Tùrmen und Hau
sern im Stre it oder Kampf zwischen befe indeten 
I achbarn3

'
1
. Solche Bestimmungen waren ange

sichts der standigen Fehden zwischen den fùhren
den Familienverbanden in Stadt und U mland 
offensichtlich mehr als not:wendig, um die 
wirtschaftlichen Interessen d er wohlhabenclen 
Schichten cl es regierungstragenden ,Popolo ' zu 
verteidigen . 
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Ein heikles Problem der stadtischen Infrastruk
tur war zudem clie stadtische Wasserversorgung35

. 

Die antiken Aquadukte mussten durch die Jahr
hunderte hindurch immer wi eder in ze itrauben
der, kostenin tensive r Arbe it reparie rt und clie 
\ 1\/asserlaufe e iniger lebenswichtige r Bache i.ibe r
wacht werclen, auch wenn entsprechencle kommu
nale Rechtsvorschriften e rst aus der Statuten
samm lung von 1363 bekannt sind . Die Sorge der 
Gesetzgeber galt unerlaubten Abzweigungen im 
unte r- une! obe rirdischen Rohrsystem. Sie verfùg
ten , dass Richtungsanderungen von Bachen zu 
melden seien und der fri.ih ere Ve rlauf auf Kosten 
des Verursach ers wiederherzuste llen ware36

. Ge
nauere Anweisungen erte ilten sie fe rner fi.ir e in
zeln e, fùr das réimische Alltagsleben unen tbehrli
che v\lasserlaufe, speziell fùr die bei der Porta 
Metronia in die Stadt fli e l3ende aqua marane, de
ren Verlauf mi t allen Besonderheiten beschrieben 
wurde, um vorùbergehende Abweichungen cles 
Bachlaufes und clie einzelnen Bùrgern zustehen
den Privilegien festzuschreiben. Diese Kontrolle 
war um so schwieriger, da die fl achen v\lasserarme 
im sumpfigen Gelancle zwischen den beiden Hù
geln Palatin und Aventin ihren Lauf immer 
wieder anclerten und nur die Trockenlegung eine 
gewisse Verfestigung versprach. Die Bedeutung 
dieses vielseitig fùr Hygiene, Ernahrung, Energie
produktion und Transport verwertbaren v\lasser
laufes war so gro/3, dass j eder neue Senator mit 
seinen stadtischen Konservatoren im ersten Mo
nat sein er Regierung zur Besichtigung und Ùber
prùfung anzutreten hatte3; _ 

Ein e besondere Sorge der Gese tzgeber galt der 
Instandhaltung der noch bestehenden antiken 
Aquadukte, fùr die eigene Arntstrager, die mare
scalci curie cajJitolii, zustandig waren. Im Zentrum 
der Aufo1erksamkeit stand das die dicht besiedelte 
Innenstadt versorgende Aquadukt cler Aqua Ve1gi
ne oder Forma Vùgo, clas von der Porta Salaria aus 
in clem Brunnen endete , aus dem sich spater die 
Fontana di Trevi entwickeln solite (,,fontis et aque 
trivii ") . Keiner clurfte es wagen, am streng kontrol
lierten , ùber gro/3e Strecken unterirclisch ve rlau
fenden Aquaclukt ein en Wasserhahn oder ein e in
faches Loch anzubringen , um Wasser in einge
zaunte Areale und Pferche umzuleiten38

. Fùr clie 
regelmaf3ig anfalle nclen Reparaturarbeiten waren 
vier gee ignete und vertrauenswùrdige Manner 
heranzuziehen, clie Rechenschaft ùber die gele is
te ten Arbeiten abzulegen und den ganzen Monat 
Oktober fi.ir clie Instanclsetzung aufzuwenden hat
ten; zwei cliese r Mann er sollten aus cler Rione 
Trevi , zwei aus d er Rion e Colonna, also offensicht
lich d en be iden vorrangig belieferten Rioni , stam-
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men 39 . Zudem wurden alle Anlieger verpflichtet, 
entstehende Risse (,,spiralglia") bis zur Ausbesse
rung zu schlie/3en , darnit kein Regenwasser in das 
Aquadukt eindringen konnte"0

. 

An1 Beispiel der Stadt Rom und des 1144 einge
setzten romischen Senats war der Zusarnmenhang 
zwischen norrnativen Regelungen zur Stadtgestal
tung, den Formen der offentlichen Bekanntrna
chung und de r kommunalen Entwicklung bis zur 
ersten ùberlie ferten Statutenkodifikation von 
1363 zu veranschau lichen. Als Ergebn is ist festzu
halten , dass normative Vorschriften zu Renovie
rung und Schutz von Stadtmauern und Bri.icken , 
zur Instandsetzung von Hauptstra/3en und v\/asser
leitungen klare Zeichen kommunaler Selbstbe
hauptung und angestrebter Machtentfaltung wa
ren. Der Anspruch des romischen Senats auf das 
Befestigungsrecht uncl die Kontrolle der Zufahrts
stra/3en lasst sich unmittelbar nach dem Einsetzen 
der kommunalen Ùberlieferung e rkennen. Die 
offentliche Bekanntmachung in Inschriften und 
in Urkundenformeln half nachfolgenden Senato
ren , die ausgeùbte Macht im Bewusstsein der 
Stadtbewohner und Veru-agspartner zu veran
kern. Eine weitere Differenzie rung zeigt sich in 
der gegen die Magnaten gerichteten statuarischen 
Gesetzgebung des 14. Jahrhunderts; sie konzent
riert sich im Sinne des Gemeinwohles auf die ln
standhaltung und Sicherung der von individuel
len Herrschaftsanspri.ichen bedrohten Qualitat 
der Zufahrtswege, Bri.icken und Wasserleitungen . 

Abschlie/3end konnen die spezifisch romischen 
Bedingungen nochmals in drei Komplexen zu
sammengefasst und verdeutlicht werden , namlich 
in Hinblick auf die Erfassung des stadtischen Rau
mes, die inhaltliche Zielsetzung der rechtlichen 
Regelungen und die Durchsetzung der Steue
rungsversuche: Erstens verfùgte Rom im Gegen
satz zu anderen Stadten ùber ein enormes Gelan
de innerhalb der Stadtmauern , das nur rudimen
tar organisiert werden konnte und musste. Die 
normativen Vorgaben des Senats be trafen fast 
ausschlie/31ich die Gestaltung und Ùberwachung 
des offentlichen Raumes, bezeichnet mit publicus 
oder comunis, so dass das Bauen auf eigenem 
Grund auch im 14. Jahrhundert noch kaum Ein
schrankungen unterworfen war. Zweitens zielte 
die rechtliche Steuerung anfangs vorrangig auf 
einen wohlgeordneten stadtischen Raurn und des
sen Infrastruktur; Brùcken und ·vvasserleitungen 
waren zu renovieren, die Stadtmauern wieder auf
zubauen sowie Stra/3en und v\/asserlaufe zu regu
lieren. Weitere Bestimmungen und Rechtsent
scheide versuchten, die Sauberkeit von Stra/3en 
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und Platzen zu verbessern. Erst die papulare Sta
tutenkompilation von 1363, die zweife llos auf Vor
laufer zurùckgeht und eindeutig gegen die Vilill
kùrh errschaft de r Magnaten gerichtet war, setzte 
sich intensiv mit dem Problern der innerstadti
schen Sicherheit auseinancler. Drittens erschwerte 
die an haltende Konkurrenz zwischen papstlicher 
und kommunaler Gerichtsbarkeit clie Durchset
zung von Senatse rlassen ebenso wie die Sanktio
nierung von Ùbertretungen . Die unterschiedli
chen, sich abwechselnclen kommunalen Fùh
rungsgruppen ùbernahmen clie Rege lungskom
petenzen im Rahmen e iner langsamen lnstitutio
nalisierung, clie clurch innerstadtische Kampfe 
uncl raclikale U mbrùche immer wiecler gestort 
uncl unterbrochen wurde. 

Die balcl nach cler Kommunegrùnclung einset
zencle Restaurie rung von Stacltbefestigung, Zu
fahrtswegen, Brùcken uncl Wasserleitungen war 
zwangslaufiger Ausdruck der neu erworbenen 
kommunalen Autonomie; in diesem Zusammen
hang waren lnschriften und Urkunclenformeln 
wichtige Mittel der offentlichen Propaganda. 
Auch wenn erst die im 13. Jahrhunclert ùberliefer
ten Schieclssprùche cler Magist"li aeclificiorum ein 
mit dern Ausbau cles kommunalen Arnterapparats 
einsetzendes Streben nach einer planma/3igeren 
Bauaufsicht une! Ùberwachung des Baubestands 
clokumentieren, so li efe rn normative Quellen 
cloch ùber clen ganzen Zeitraum hinweg sichere 
Indizien clafor, wie sich das Bewusstse in vorn stacl
tischen Raum und seiner Gestaltung im Zuge der 
kommunalen Entwicklung von cler Mitte cles 12. 
bis zur Mitte des 14. Jahrhunclerts veranclerte. 
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clie im Mi tte lalter Marana genannt wurcle, bes. S. 155-157. 
38 Re, 1883, S. 264-265, Lib. 3, cap. CXXVI (CXXf\1) : «Quocl 
maresca lci curie capi tolii sin t pataren tes et curam habeant 
aque fontes u-ivii .. . 
3" Re, 1883, S. 265, § 2. zu Lib. 3, cap. CXXV] (CXXIV) : «Ite m 
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