
Gemalte Geheimnisse 
Die Stigmatisierung Katharinas von Siena 

und ihre (Rück-)Übertragung ins Bild 

DAVID GANZ 

I 

Einen der folgenreichsten Einschnitte in der mittelalterlichen Geschichte des Vi
sionären markiert das Phänomen der Stigmatisierung: Die imaginäre Erfahrung 
visionärer Schau verbindet sich mit der somatischen Einprägung von Wundma
len und bringt so ein neues Paradigma der Körper-Vision hervor. Hatte bis dahin 
als Rezeptionsorgan aller Jenseitsschau allein das innere Auge des Menschen 
gegolten, übernimmt die entscheidende Rolle nun der Körper, in dessen Glieder 
die fünf Male der Kreuzeswunden Christi eingetragen werden. Mit den Stigmata 
erwirbt der Körper des Visionärs einen bislang unbekannten Bildstatus. Seine 
Medialität bemisst sich an dem Gedanken, dass der Stigmatisierte so etwas wie 
eine direkte Spur des Göttlichen an sich trage, die den Gläubigen dann direkt zu
gänglich sei. In der Verehrung der Stigmata-Träger - angefangen bei Franziskus 
bis hin zu Anna Katharina Emmerick und Padre Pio - ist diese Unmittelbarkeit 
jedoch gar nicht verfügbar. Stets muss sie durch komplexe mediale Konstrukti
onen neu evoziert werden.1 

Ein intensives Nachdenken über die notwendige Vermitteltheit von Körper-
Visionen begegnet uns in den frühen Bildern zu Katharina von Siena. Deutlich 
erkennbar sind die Berichte zur Stigmatisierung Katharinas nach dem Vorbild 
Franziskus modelliert. Doch werden die Wundmale der Sienesin im Inneren 
des Körpers verortet, wo sie dem Blick eines äußeren Beobachters entzogen 
sind. Die Transformation Katharinas in ein Ebenbild des gekreuzigten Christus 
vollzieht sich in einer Sphäre der Unsichtbarkeit. Mit großer Dringlichkeit stellt 
sich so die Frage nach dem Verhältnis von Geheimnis und Medialität im Offen-
barungsprozess der Körper-Vision.2 

Für Bilder erweist sich die Konstruktion von Stigmata am inneren Körper als 
kaum zu lösendes Paradoxon. Das Geheimnis der unsichtbaren Wundmale 
steht im Widerspruch zur traditionellen Aufgabe von Visionsdarstellungen, 
innerlich geschaute Bilder in ein sichtbares Medium zu übertragen. Jede Visua-
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l i s ierung dieser A r t w ü r d e d e m G e h e i m n i s c h a r a k t e r der St igmata K a t h a r i n a s 
w i d e r s p r e c h e n . D i e uns i ch tbare St igmat i s ierung der Sienesin bietet s o m i t e ine 
exemplar i sche V e r s u c h s a n o r d n u n g , d ie geeignet ist, m e h r über d e n Status v o n 
G e h e i m n i s s e n in der sakra len B i l d w e l t des Spätmitte la l ters z u er fahren. 

II 

D a s gesamte T h e m a der U n s i c h t b a r k e i t der W u n d m a l e , das K a t h a r i n a z u einer 
so e x e m p l a r i s c h e n F i g u r m a c h t , bedar f eines l i terar ischen D i s k u r s e s , der d ie 
G r e n z e n z w i s c h e n S ichtbarke i t u n d U n s i c h t b a r k e i t deu t l i ch absteckt . Ers t das 
V o r w i s s e n darüber , dass hier versch iedene E b e n e n v o n V isua l i tä t i m Spiel s ind , 
ver le iht den B i l d e r n der St igmat i s ierung Ka thar inas ihre vo l l e S ign i f i kanz . D i e s 
geschieht auf b e m e r k e n s w e r t sys temat i sche W e i s e in der w e n i g e J a h r e nach d e m 
T o d Ka thar inas n iedergeschr iebenen Legenda maior ihres le tz ten Be ichtvaters , 
R a i m u n d v o n Capua . 3 D i e E r z ä h l u n g der S t igmat i s ierung fällt d o r t in z w e i k lar 
gesch iedene A b s c h n i t t e ause inander : der erste Te i l ist der Pe r spek t i ve einer 
G r u p p e v o n G o t t e s d i e n s t b e s u c h e r n v o r b e h a l t e n , d ie 1375 an einer M e s s e in der 
P isaner K i r c h e Santa C r i s t i n a t e i l nehmen . G e m e i n s a m m i t d e m I c h - E r z ä h l e r 
v e r f o l g e n sie d ie äußere Seite des G e s c h e h e n s . N a c h der Z e l e b r i e r u n g des A l 
tarsakraments , d ie R a i m u n d als Pr iester d u r c h f ü h r t , s ind a m K ö r p e r Ka thar inas 
rätselhafte V e r ä n d e r u n g e n z u b e o b a c h t e n : 

Nobis autem expectantibus redditum eius ad sensus corporeos [...]. Subito nobis 
uidentibus corpusculum eius, quod prostratum iacuerat, se paulisper erexit et super 
genua stans brachia extendit et manus facie rutilante. Cumque sie diu staret tota-
liter rigidum et oculis clausis, tandem, aesifuisset quasi letaliter uulneratum, nobis 
cernentibus cecidit quodammodo ininstanti. Et post paruam moram redueta est 
anima eius ad sensus corporeos. 

(»Unterdessen warteten wir, bis sie wieder zu Bewusstsein käme [...]. D o c h 
plötzl ich sahen wir, wie sich ihr Körperchen, das niedergestreckt auf dem Boden 
lag, langsam erhob. Sie kniete sich hin und breitete ihre A r m e weit aus, während 
ihr Gesicht wie von Feuerschein errötet zu glühen begann. So verharrte sie lange, 
völl ig starr und die Augen geschlossen, bis sie jählings vor unseren Augen umfiel , 
als ob sie tödl ich getroffen wäre. K u r z darauf kam sie jedoch wieder zu Bewusst 
sein.«)4 

I m z w e i t e n A b s c h n i t t sucht K a t h a r i n a R a i m u n d h e i m l i c h (secrete) au f , u m i h n 
i n seiner E igenscha f t als Be ichtvater ü b e r d ie v e r b o r g e n e Innense i te des V o r g e 
fa l lenen a u f z u k l ä r e n . N a c h der K o m m u n i o n , so ber ichtet sie, habe sie ü b e r s ich 
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p l ö t z l i c h den s c h w e b e n d e n K ö r p e r des G e k r e u z i g t e n erbl ickt . A u s d e n W u n d e n 
C h r i s t i traten ro te Strahlen hervor , d ie sich d e m K ö r p e r Ka thar inas en tgegen 
r ichteten. H i e r , in d i e sem M o m e n t der S t rah l enbewegung , erreicht das V i s i o n s 
geschehen seinen H ö h e p u n k t : U m eine äußere M a r k i e r u n g des K ö r p e r s d u r c h 
s ichtbare W u n d m a l e a b z u w e n d e n , bittet K a t h a r i n a d a r u m , dass s ich d ie A u s r i c h 
t u n g u n d d ie Farbe der Strahlen ändern: Tunc ad huc me loquente, antequam dicti 
radij peruenissent adme, colorem sanguineum mutauerunt in splendidum et in 
forma pure lucis peruenerunt ad quinque loca corporis mei, manus scilicet etpedes 
et ad cor ( » I c h redete n o c h , als s ich das b lut ige R o t der Strahlen, b e v o r sie m i c h 
erreicht hatten, in g le ißende H e l l e wande l t e , u n d als reines L i c h t t ra fen sie auf d ie 
f ü n f Stel len me ines K ö r p e r s , n ä m l i c h die H ä n d e , d ie F ü ß e u n d das Herz« ) . 5 

R a i m u n d s E r z ä h l u n g ze ichnet sich d u r c h eine klare D i s p o s i t i o n v o n drei W a h r -
n e h m u n g s - u n d K o m m u n i k a t i o n s r ä u m e n aus, die sich u m die zentrale F igur 
Kathar inas gruppieren: D e r geheimste u n d verborgenste ist der R a u m des v i s i o 
nären Zwiegesprächs Kathar inas m i t G o t t . E r ist der d i rekten W a h r n e h m u n g aller 
anderen A k t e u r e en tzogen . D e r öf fent l ichste ist die soz ia le Sphäre, in der sich K a 
tharina w ä h r e n d ihrer revelator ischen Er lebnisse bewegt . I n i h m steht Ka thar ina 
unter der äußer l ichen B e o b a c h t u n g R a i m u n d s u n d anderer A u g e n z e u g e n : 

Hec, ut in prima parte tactum est, milesies sumus experti nos, qui vidimus et ma-
nibus contractauimus, brachia eius ita rigida vna cum manibus esse, quod frangi 
ossa pocius potuissent quam de loco, cui adheserant, remoueri. Dum Uli contem-
placioni actuali vacabat, occuli clausi erant ex toto, aures nullum quantumcumque 
grandem sonum percipiebant, et omnes sensus corporei proprio actupro tunc erant 
priuati. f...] Cepit et enim dominus ex tunc non tantum in locis secretis, ut prius 
consueuerat, sed eciam in patentibus palam ei familiariter se ostendere sponse sue 
tarn euti quam stand tantumque ignem sui amoris in eius corde accendere. 

(»Wie ich im ersten Teil berichtet habe, sind wir tausendfach Augenzeugen dieser 
Entrückung gewesen. Mi t unseren eigenen Händen haben wir ihre A r m e beta
stet, die ebenso wie ihre Hände so steif waren, dass man eher ihre Knochen hätte 
brechen als ihre Gl iedmaßen von der Stelle bewegen können. Wenn sie in der A n 
schauung Gottes versunken war, waren ihre Augen ganz geschlossen, ihre O h r e n 
nahmen kein noch so lautes Geräusch wahr, und ihre körperlichen Sinne waren 
währenddessen außer Kraft gesetzt. [ . . . ] D e n n der Herr begann, sich Katharina 
nicht nur in der Abgeschiedenheit, wie bisher, sondern in aller Öffent l ichkeit 
freundschaftlich zu nähern. W o sie ging und stand, entzündete er in ihrem Herzen 
das Feuer.«)4 

A u f dieser B e o b a c h t u n g s e b e n e v e r m a g der I c h - E r z ä h l e r d ie geist igen Er lebn i sse 
Ka thar inas n u r aus k ö r p e r l i c h e n S y m p t o m e n z u erschl ießen: auch in der St ig -
m a t i s i e r u n g s e r z ä h l u n g tritt z u n ä c h s t e in Z u s t a n d sche inbarer L e b l o s i g k e i t e in , 
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auf d e n d a n n das S i c h - A u f r i c h t e n , das A u s b r e i t e n der A r m e u n d d ie R ö t u n g des 
Ges i ch t s u n d sch l ieß l ich der p l ö t z l i c h e Z u s a m m e n b r u c h fo lgen . D o c h w ä r e eine 
so l che M a n i f e s t a t i o n seel ischer E n t r ü c k u n g k a u m als S y m p t o m a t i k göt t l i cher 
O f f e n b a r u n g d e u t b a r - in A b g r e n z u n g e twa v o n d ä m o n i s c h e r Besessenhei t -
gäbe es n i ch t d e n dr i t ten K o m m u n i k a t i o n s r a u m , d e n j e n i g e n der Be ich te , z u 
d e m al lein K a t h a r i n a u n d R a i m u n d Z u g a n g haben. 7 H i e r k o m m t eine g a n z a n 
dere K a t h a r i n a z u m Vorsche in : e ine w a c h e F r a u bei v o l l e m B e w u s s t s e i n , d ie i m 
Z w i e g e s p r ä c h m i t C h r i s t u s auf d e n F o r t g a n g der E r s c h e i n u n g e i n w i r k t . A b e r 
a u c h R a i m u n d verrät d u r c h seine Fragen , dass er w ä h r e n d der Eks tase K a t h a r i 
nas sehr v ie l we i te r in deren Inneres h i n e i n z u b l i c k e n v e r m o c h t e , als es z u n ä c h s t 
d e n A n s c h e i n hatte. So ist d ie B e i c h t s i t u a t i o n d ie n o t w e n d i g e V o r a u s s e t z u n g f ü r 
die We i t e rgabe g e h e i m e n O f f e n b a r u n g s w i s s e n s , ü b e r das n u r K a t h a r i n a ver fügt . 
U m g e k e h r t erweis t s ich R a i m u n d dabe i als d ie geeignete A u t o r i t ä t f ü r d ie V e r ö f 
f e n t l i c h u n g dieses W i s s e n s , w e i l er d ie P laus ib i l i tä t des Mi tge te i l t en in h ö h e r e m 
M a ß e z u beur te i len v e r m a g als andere.8 

III 

I n der h a g i o g r a p h i s c h e n L i t e ra tu r des T r e c e n t o finden s ich w i e d e r h o l t Ber i ch te 
ü b e r F r a u e n , d e r e n K ö r p e r z u e i n e m Behä l tn i s v e r b o r g e n e r H i m m e l s z e i c h e n 
w u r d e . A l l e d iese E r z ä h l u n g e n s ind der w a h r n e h m u n g s t h e o r e t i s c h e n G r u n d a n 
n a h m e verp f l i ch te t , dass äußere S i n n e s e m p f i n d u n g e n w i e innere V o r s t e l l u n g e n 
v o n d e n geist igen O r g a n e n des M e n s c h e n ü b e r eine M e c h a n i k des A b d r u c k s 
we i terverarbe i te t w e r d e n u n d dass so l che A b d r ü c k e s ich in b e s t i m m t e n F ä l 
len z u d a u e r h a f t e n k ö r p e r l i c h e n S p u r e n a u s w a c h s e n k ö n n e n . 9 Be i F r a u e n w a r 
der b e v o r z u g t e O r t h i e r f ü r das H e r z . M e h r e r e V i t e n w e i b l i c h e r R e l i g i ö s e n 
ber i ch ten v o n e iner O b d u k t i o n n a c h d e m T o d , bei der i m H e r z e n w u n d e r s a m 
e ingeprägte B i l d w e r k e a u f g e f u n d e n w u r d e n . S o a u c h in d e m f ü r u n s b e s o n d e r s 
in teressanten Fa l l de r M a r g h e r i t a di C i t t ä d i Cas te l l o : K l e i n g e w a c h s e n u n d v o n 
häss l icher Ges ta l t , w a r M a r g h e r i t a v o n G e b u r t an b l i nd . D i e gesch lossenen 
äußeren A u g e n , d ie bei K a t h a r i n a e in S y m p t o m ekstat ischer Z u s t ä n d e w a r e n , 
beg le i te ten sie ihr ganzes L e b e n lang, d a m i t sie, w i e der A u t o r der L e g e n d e 
schre ib t , in terra stans celum tantum aspiciatur (»auf E r d e n w a n d e l n d n u r d e n 
H i m m e l erbl icke«) .1 0 P o s t u m w u r d e n in i h r e m H e r z e n drei Ste ine e n t d e c k t , 
auf d e n e n M a r i a , das C h r i s t u s k i n d , J o s e p h u n d M a r g h e r i t a se lbst z u e r k e n n e n 
w a r e n . " D i e G e b u r t C h r i s t i w a r e in b e v o r z u g t e r G e g e n s t a n d v o n M a r g h e r i t a s 
M e d i t a t i o n s t ä t i g k e i t gewesen.1 2 A u f g r u n d der B l i n d h e i t M a r g h e r i t a s k o n n t e als 
e r w ie sen gel ten, dass d ie B i l d e r auf d e n Ste inen v o n einer h i m m l i s c h e n Q u e l l e 
h e r r ü h r e n m u s s t e n . 
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D i e Ber ichte über Margher i ta u n d den ähn l ichen Fall Ch iaras da M o n t e f a l c o geben 
uns eine Vors te l lung d a v o n , in w e l c h e m M a ß das G e h e i m n i s z u einer zentra len 
Ka tegor ie i m O f f e n b a r u n g s d i s k u r s der Ze i t g e w o r d e n war. G e r a d e der we ib l i che 
K ö r p e r w u r d e pr inz ip ie l l als G e f ä ß gedacht, in d e m eine verborgene G o t t e s s c h a u 
ihre Spuren hinterlassen k o n n t e . D i e nachträgl iche Ö f f n u n g des K ö r p e r s erfül l te 
d a n n eine ähnl iche F u n k t i o n w i e die Be ichte i m Fall Kathar inas : Sie gewährte D r i t 
ten E i n b l i c k in das bis d a h i n verschlossene K ö r p e r i n n e r e u n d w u r d e v o m A u t o r 
der L e g e n d e als A u g e n z e u g e n dieser P r o z e d u r beglaubigt . D e r Fal l Ka thar ina liegt 
aber inso fern quer z u diesen gängigen M u s t e r n , als hier das O f f e n b a r u n g s s c h e m a 
eines m ä n n l i c h e n He i l i gen adaptiert w i r d , das die T r a n s f o r m a t i o n des gesamten 
K ö r p e r s in ein E b e n b i l d Chr i s t i he rvor ru fen soll . E i n e O b d u k t i o n der St igmata 
wäre z w a r pr inz ip ie l l d e n k b a r - m a n d e n k e an die Ver i f i z i e rung der W u n d m a l e 
a m L e i c h n a m des F ranz i skus - d o c h resultiert ihr B i l d s inn letzt l ich n icht aus ihrer 
Gesta l t , s o n d e r n aus ihrer A n o r d n u n g auf d e m Körper.1 3 

Bis heu te gilt in der F o r s c h u n g d ie Ü b e r z e u g u n g , d ie S t igmat i s i e rungsv i s i on 
K a t h a r i n a s sei d u r c h B e t r a c h t u n g eines mater ie l len B i l d w e r k s , e iner gema l ten 
D a r s t e l l u n g des G e k r e u z i g t e n ausgelöst w o r d e n . ' 4 F ü r diese A n n a h m e bietet 
R a i m u n d s E r z ä h l u n g ke iner le i A n h a l t s p u n k t . 1 ' Sie ist v i e l m e h r das E r g e b n i s 
e iner nacht räg l i chen » i n v e n t i o n o f t rad i t ion« : E r s t gegen E n d e des 15. J a h r h u n 
derts setzte in Siena d ie V e r e h r u n g des s o g e n a n n t e n Crocifisso delle Stimmate 
ein, e iner K r e u z t a f e l des späten 12. J a h r h u n d e r t s aus der P i saner K i r c h e Santa 
Cr i s t ina . D a s gemal te B i l d galt n u n m e h r als G e g e n ü b e r K a t h a r i n a s bei der 
S t igmat i s ie rung u n d w u r d e v o n der L a i e n b r u d e r s c h a f t der C o m p a g n i a di Santa 
C a t e r i n a als R e l i q u i e ihrer O f f e n b a r u n g inszeniert . ' 6 I n der Legenda maior h i n 
gegen ist k lar : d ie Begebenhe i t in P isa ist w i e so v ie le andere m y s t i s c h e E r f a h 
r u n g e n K a t h a r i n a s e ine euchar is t i sche V i s i o n . I n seiner E igenscha f t als Pr iester 
» k o m m u n i z i e r t « R a i m u n d , w i e es i m T e x t he ißt , K a t h a r i n a m i t G o t t . ' 7 

W ä h r e n d d ie A u g e n Ka thar inas gesch lossen b le iben , r ichtet s ich ihr innerer 
B l i c k nach d e m E m p f a n g der K o m m u n i o n auf e in immater ie l l es B i l d , das al len 
U m s t e h e n d e n v e r b o r g e n b le ibt . D e n n o c h ist ihrer W a h r n e h m u n g ein deut l i cher 
B e z u g auf mater ie l le , s inn l i ch w a h r n e h m b a r e B i l d e r e ingeschr ieben: W i e M e i s s 
u n d F r u g o n i herausstre ichen , ist d ie Sch i lderung , d ie K a t h a r i n a v o n der v e r b o r 
genen Innense i te ihrer V i s i o n gibt , e ine E k p h r a s e v o n B i l d e r n der St igmat i s ie 
r u n g des he i l igen Franz i skus . ' 8 Z u m R e p e r t o i r e dieser D a r s t e l l u n g e n g e h ö r e n 
d ie Strahlen v o n W u n d m a l z u W u n d m a l , deren un tersch ied l i che Farb igke i t u n d 
d ie se i tenr icht ige b z w . - v e r k e h r t e A u s r i c h t u n g der Strahlen. '9 I n d i e s e m S inne ist 
d ie v o n K a t h a r i n a ber ichtete V i s i o n also d o c h eine B i l d v i s i o n - ein G e s c h e h e n , 
das s ich a m M o d e l l e inge führ ter B i l d f o r m u l a r e orientiert .2 0 

I m H i n b l i c k auf d ie s trenge D i c h o t o m i e v o n A u ß e n u n d I n n e n k a n n diese B i l d 
re ferenz auch als A n g e b o t bewer te t w e r d e n , das v e r b o r g e n e G e s c h e h e n der B e -
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gegnung mit Gott in eine allgemein bekannte und verständliche Konfiguration 
zu übersetzen. Leser von Raimunds Text können das Offenbarungsgeschehen 
im Inneren Katharinas nach dem Vorbild eines der gängigsten Bildformulare der 
Zeit imaginieren.21 Der Wechsel der Strahlenfarbe wie auch die Wendung der 
Stigmata nach innen stellen dann eine Korrektur des eingeführten Bildformulars 
dar, die der Vision eine individuelle Note von Authentizität verleihen: Das be
kannte Bildschema verlebendigt sich, an seiner Differenz zu den Franziskusbil
dern bekundet sich der Anspruch der Erzählung auf Wahrhaftigkeit. 
Mit der Bildreferenz des von Katharina gebeichteten Geheimnisses verkompliziert 
sich die Raumstruktur der Stigmatisierungsvision erheblich: Katharina wird nicht 
bloß in den Bildraum einer anderen Vision versetzt, sie nimmt selbst die Stelle des 
Visionärs ein und ist so ganz unmittelbar in das Bildgeschehen verstrickt. Gerade 
an der Überschreibung der Franziskus-Ikonographie zeigt sich, wie Raimunds 
Bericht zwei Bildtopologien ineinander schlingt: In ihrer Beichterzählung befin
det sich Katharina im Raum der Gottesvision, potentiell wären äußere Wundmale 
möglich. Von außen besehen ist die Vision hingegen ein rein inneres Bild-Erleben, 
das lediglich Symptome der Erregung an die Körperoberfläche dringen lässt. 

IV 

Hält man sich an die beiden Perspektiven der Erzählung Raimunds, dann wären 
zwei Extremlösungen für ein Bild der Stigmatisierung denkbar: erstens, eine 
konsequente Umsetzung der Außenperspektive, die komplett auf die Darstel
lung der visionären Erscheinung verzichtet und allein die Symptome ekstatischer 
Entrückung am Körper Katharinas sichtbar macht: Erstarrung, Bewusstlosigkeit, 
geschlossene Augen und Bewegung wie in Trance. Und zweitens, eine Visualisie
rung der Innenperspektive, die alle Elemente von Katharinas Beichte dynamisch 
miteinander verkettet: die Erscheinung des Gekreuzigten, die Strahlen, deren 
Farbänderung und die Wundmale im Inneren des Körpers. Beides waren, wie die 
tatsächlich ausgeführten Bilder zeigen, für die Bildkunst des Spätmittelalters und 
der beginnenden Neuzeit rein theoretische Optionen, die genau das Entschei
dende nicht leisteten: die Vermittlung zwischen den äußerlich sichtbaren und 
den inneren Anteilen des Visionsgeschehens auf der sichtbaren Oberfläche des 
Bildträgers. Dass eine solche Vermittlung im Fall Katharina auf eine schwierige 
Gratwanderung hinauslief, möchte ich an zwei Beispielen diskutieren, die durch 
rund ein Jahrhundert getrennt, mit sehr unterschiedlichen Techniken der Sicht
barmachung des Unsichtbaren operieren. 
Mein erstes Beispiel ist ein Blatt mit einer kleinen, unkolorierten Pinselzeichnung 
(Abb. i).22 Auf der rechteckig umrandeten Bildfläche ist mit wenigen Strichen 
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Abb. i: Detail aus Abb. 2 

ein Innenraum angedeutet, den ein Altartisch im Hintergrund als Sakralraum 
ausweist. Im Vordergrund drängen sich in dichter Reihung zwei Gruppen von 
Männern und Frauen. Mit Gesten des Erstaunens verfolgen sie das Geschehen 
in der Mitte des Raumes: Dort kniet Katharina offenen Auges, die erhobenen 
Hände mit punktförmigen Wundmalen bezeichnet. Das von ihr geschaute Visi
onsbild ist in die linke obere Ecke des Bildfeldes eingetragen, es beschränkt sich 
auf die Figur des Gekreuzigten. Die in der Legenda maior erwähnten Strahlen 
bleiben unsichtbar. 
Das eben beschriebene Bildrechteck nimmt nur einen kleinen Teil der gesamten 
Blattfläche ein (Abb. 2). Neben und über ihm sind drei weitere Zeichnungen 
platziert, in deren Zentrum ebenfalls der Empfänger einer himmlischen Vision 
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Abb. 2: Zeichnung zu Tommaso Caffarini, Libellus de supplemento, 1411/1417; Siena, 
Biblioteca Communale, Ms. T. I. 2, p. 81: Vier Stigmatisierungen (Franziskus, Helena 
von Ungarn, Walter von Straßburg, Katharina) 
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kniet . D i e m i t A b s t a n d p r o m i n e n t e s t e dieser F i g u r e n ist der P r o t o t y p K a t h a r i 
nas, F r a n z i s k u s auf d e m L a V e r n a , w ä h r e n d d ie be iden anderen z w e i S t igmat i 
sierte des D o m i n i k a n e r o r d e n s v e r k ö r p e r n , H e l e n a v o n U n g a r n u n d W a l t e r v o n 
Straßburg . I n der V e r b i n d u n g mehrerer B i l d e r lädt das B la t t a lso z u e i n e m ver 
g l e i chenden Sehen ein, das d ie St igmat i s ierung Ka thar inas n i ch t al lein f ü r s ich, 
s o n d e r n in der R e l a t i o n z u se inen drei N a c h b a r n w a h r n i m m t . 2 3 

D i e K o m b i n a t i o n der v ier B i l d e r m a c h t e inige B e m e r k u n g e n z u d e m T e x t er
f o rder l i ch , in d e n das B lat t e inge fügt ist, d e m Libellus de supplemento, der h ier 
in seiner ältesten M a n u s k r i p t f a s s u n g v o n ca. 1417/18 vor l iegt . Sein A u t o r , der 
D o m i n i k a n e r T o m m a s o C a f f a r i n i , ist nach d e m T o d R a i m u n d s v o n C a p u a der 
w ich t igs te F ö r d e r e r des K a t h a r i n e n k u l t e s , d e n er v o n V e n e d i g aus energisch v o 
rantre ibt : E r un terhä l t d o r t e in S k r i p t o r i u m , das A b s c h r i f t e n der Legenda maior 
f ü r D o m i n i k a n e r k l ö s t e r in g a n z E u r o p a anfert igt , verfasst e ine K u r z v e r s i o n der 
V i t a u n d organis ier t d ie D o k u m e n t a t i o n des P r o c e s s o Cas te l l ano , e iner ger icht 
l i chen U n t e r s u c h u n g z u m L e b e n u n d z u r p o s t u m e n V e r e h r u n g Ka thar inas , v o n 
der er s ich e ine B e s c h l e u n i g u n g des K a n o n i s a t i o n s v e r f a h r e n s e rho f f t . I m Z u 
s a m m e n h a n g dieses - le tz t l i ch gescheiterten - E n g a g e m e n t s ist auch d ie e igent 
l iche Z i e l s e t z u n g des Libellus z u sehen: w e i t m e h r als e in b l o ß e r N a c h t r a g z u r 
Legenda ist er le tz t l i ch e in u m f a s s e n d e s P l ä d o y e r f ü r d ie H e i l i g k e i t Ka thar inas . 
D i e St igmata s tehen i m Z e n t r u m der gesamten Schr i f t , i h n e n w i d m e t T o m m a s o 
den bei w e i t e m u m f a n g r e i c h s t e n der 15 Trak ta te des Libellus, der m e h r als ein 
V ier te l des B u c h e s e inn immt . 2 4 

T o m m a s o w e i ß u m das e n o r m e K o n f l i k t p o t e n t i a l , das K a t h a r i n a s W u n d m a l e i m 
Fal le ihrer o f f i z i e l l en k i r c h l i c h e n A n e r k e n n u n g ent fa l ten w ü r d e n . B i s l ang w a r es 
d e n F r a n z i s k a n e r n er fo lgre ich ge lungen , das Pr iv i l eg der St igmata f ü r ihren O r 
d e n s g r ü n d e r z u rek lamieren . G e n a u das aber so l l i h n e n ü b e r K a t h a r i n a streit ig 
gemacht w e r d e n . D e s h a l b w ä h l t T o m m a s o e ine Strategie, einerseits d ie V i e l z a h l 
der St igmat is ier ten in der G e s c h i c h t e des C h r i s t e n t u m s herauszus te l l en , a n d e 
rerseits d ie S ingular i tät besonder s herausragender St igmat is ierungser lebn isse 
k e n n t l i c h z u m a c h e n . 

Quantum ad primum est sciendum quod Stigma, generaliter loquendo, potest 
accipi [...] pro qualibet cicatrice vel signo in corpore humano visibiliter vel invisi-
biliter, seu ad extra vel ad intra relictis, ex quovis vulnere, adustione, impressione, 
percussione, vel quovis alio modo ipsi corpori valente lesionem inferre. 

(»Stigma kann, allgemein gesprochen, für jedwede Narbe oder jedwedes Mal im 
menschlichen Körper gebraucht werden, sei es sichtbar oder unsichtbar, sei es 
außen oder innen zurückgeblieben, als Folge jeder beliebigen W u n d e oder Ver
brennung, jedes beliebigen Abdrucks oder Schlags, oder jeder anderen Weise, die 
dazu ausreicht, dem Körper selbst eine Verletzung beizubringen.«)2 ' 
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Nahezu von jedem Heiligen lässt sich so behaupten, dass er Stigmata an sich 
trage. Aber auch jener höchste Grad der Stigmatisierung, bei dem eine Vision 
die Einprägung von Wundmalen an genau jenen fünf Stellen des Körpers be
wirkt, die den Wundmalen Christi entsprechen, wurde Tommaso zufolge von 
insgesamt vier Männern und Frauen erreicht - es sind die auf der Bildseite 
dargestellten Personen. Jede dieser vier Stigmatisierungen definiert sich über 
ein spezifisches Set von Merkmalen, die wie Puzzleteile zusammengefügt sind: 
der Erscheinungskörper, die Strahlen, und der Körper der Stigmatisierten mit 
dem spezifischen Aussehen seiner Wundmale.26 Die Problematik der Vermitt-
lungs- und Beobachtungsebenen kann so vollständig ausgeblendet werden, die 
Unsichtbarkeit der Wundmale Katharinas gerät zu einem Definiens, das auf der 
gleichen Ebene angesiedelt ist wie alle anderen Merkmale auch. 
In einer Streitschrift für die Kanonisierung Katharinas gebührte Bildern allein 
schon deshalb ein wichtiger Platz, weil jede Heiligsprechung der Zeit auch eine 
gleichsam herbeigemalte Entscheidung war.27 Wenn man die Stigmatisierung 
zum zentralen Offenbarungserlebnis in Katharinas Vita stilisieren wollte, dann 
musste für deren Verbildlichung eine ebenso stimmige wie prägnante Lösung 
gefunden werden, die sich vor der übermächtigen Folie der Franziskus-Ikono
graphie zu behaupten vermochte. Genau diesem Ziel dient das einzigartige 
Experiment, mehrere Heiligenbilder nicht im Sinne einer Kultgemeinschaft 
zusammenzuschließen - so wie es das Polyptychon hinter Katharina tun würde, 
wenn es lesbar wäre - sondern mit der Absicht eines Vergleichs zu kombinie
ren. Was im Text recht umständlich als ein Nacheinander von Analogien und 
Differenzen durchgenommen wird, kann auf der Bildseite in einer simultanen 
Zusammenschau erfasst werden. Auf ein und derselben Darstellungsfläche ist 
es möglich, Katharina mehrdimensional sowohl auf Franziskus wie auf die 
beiden Dominikanerseligen Helena von Ungarn und Walter von Straßburg zu 
beziehen. Möglicherweise hat Tommaso das Quartett der Stigmatisierten von 
vornherein auf eine solche visuelle Gegenüberstellung hin konzipiert. Genau 
diese Versuchsanordnung aber zwang die Künstler zu einer präzisen Positions
bestimmung: Welche bildlichen Mittel konnten (oder sollten) eine innere Stig
matisierung sichtbar machen? 

V 

Gemessen an den beiden denkbaren Extremlösungen - radikale Außenper
spektive, Visualisierung allein der Innenperspektive - wählt die Zeichnung des 
Sieneser Kodex einen nicht leicht dechiffrierbaren Kompromiss: Die Strahlen 
als ein zentrales Moment der Innenperspektive sind dem Blick des Betrachters 
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verborgen, während die Stigmata als sichtbare Punkte auf dem Körper eingetra
gen werden. Elemente, die der gleichen Sichtbarkeitsebene angehören, werden 
vom Zeichner gegensätzlich behandelt. Diese Unstimmigkeit überrascht umso 
mehr, als das Bildfeld schräg darüber Franziskus und die Vision des Seraph 
durch Strahlen verbindet. Damit verstoßen gleich beide Zeichnungen gegen die 
Vorgaben von Tommasos Text. Als falsch werden dort alle Franziskusbilder mit 
Strahlen und alle Katharinenbilder mit sichtbaren Stigmata verworfen. Denn von 
Strahlen sei weder in Bonaventuras Legenda maior noch in anderen offiziellen 
Dokumenten zu Franziskus die Rede, während die Wundmale Katharinas in den 
entsprechenden Texten zu Katharina immer als unsichtbar bezeichnet werden.28 

Die einzig gültige Richtschnur für die Zulässigkeit bzw. Unzulässigkeit von 
Bildern der Stigmatisierung ist für Caffarini somit der Wortlaut der schriftlichen 
Legenden.2' 
Die krasse Divergenz zwischen dem Regelwerk des Textes und den für diesen 
Text geschaffenen Bildern lässt uns vermuten, dass hier ein tiefer reichendes 
systematisches Problem vorliegt. Trotz unmissverständlicher Anweisungen ge
lingt es Caffarini nicht, schriftlichen Diskurs und figuratives Bild zur Deckung 
zu bringen. Der entscheidende Grund hierfür ist die jeweilige Ausrichtung der 
medialen Dispositive: Statt einer Zergliederung in spezifische Definitionsmerk
male bieten die Zeichnungen die Narration eines dynamischen Geschehens. Mit 
dieser Grundfunkt ion lassen sie zugleich das von Tommaso erfolgreich ausge
blendete Problem der Vermitteltheit und Beobachtbarkeit virulent werden: Aus 
welcher Perspektive wird die Stigmatisierung erzählt, welcher Blickwinkel wird 
dem Betrachter der Bilder angeboten? Für ein Erzählen, das im Modus figür
licher Sichtbarmachung operiert, halten diese Fragen noch einmal ganz andere 
Probleme bereit als für den Legendentext Raimunds. 
Gerade bei einer Zusammenschau der vier Stigmatisierungsbilder wird erkenn
bar, dass die komplizierten Verhältnisse von Außen und Innen der Stigmatisie
rung eng an den Umraum gekoppelt werden, in dem sich jedes der Ereignisse 
zuträgt. Einer Außenbühne, der kargen Felsenkulisse des La Verna, stehen 
bei Helena, Walter und Katharina drei kastenförmige Innenräume gegenüber. 
Die Geschichte mittelalterlicher Visionsdarstellungen zeigt, dass solche To 
pographien stets eine eigene Semantik mitbringen, die nicht in der Abbi ldung 
historisch-geographischer Gegebenheiten aufgeht. Hier sind Berglandschaft und 
Interieur zunächst darin vergleichbar, dass sie als Topoi der Abgeschiedenheit, 
des Rückzugs aus der Welt figurieren.30 Doch wohnt dem Innenraum in der 
Sieneser Malerei des 14. Jahrhunderts noch einmal ein sehr viel spezifischerer 
Sinn als architektonischer Hülle von Einsamkeit inne. Dabei wird die vordere 
Schwelle der Räume als künstlich herausgetrennte vierte Wand behandelt, die 
das nach außen abgeschirmte Geschehen für den Betrachter zugänglich macht.3' 

93 



Die Öf fnung solcher Gehäuse für die Zwecke der Erzählung kann an jene 
Offenlegung des Inneren gemahnen, die bei der Mitteilung geheimer Offenba
rungen in der Beichte stattfindet. Insofern drängt sich das Gehäuse als Metapher 
für den inneren Raum von Katharinas Visionserfahrung geradezu auf. Dass der 
Urheber der Sieneser Bildseite seine Interieurs in dieser Weise verstanden wissen 
wollte, wird im Fall von Katharina an der Gestaltung der Rückwand ersichtlich: 
Gegen die überall auf dem Blatt vorherrschende Tendenz zur Unterdrückung 
von Details sind hier mehrere Fensteröffnungen angegeben. Ihre Fünfzahl und 
die Hervorhebung des Mittelfensters als kreisförmiger Tondo stiften eine struk
turelle Korrespondenz zu den Stigmata im Inneren Katharinas.32 

Über die in allen vier Zeichnungen anzutreffenden Begleitfiguren werden für 
die Innenräume aber noch einmal ganz andere Zugangsbedingungen definiert 
als für den Eremo des La Verna. Mag das Gebäudeinnere durch eine steinerne 
Hülle von der Welt abgetrennt sein, so ist es doch in allen drei Fällen ein sozialer 
Raum, in dem Handlungen unter der Beobachtung durch andere vollzogen wer
den. Al le Dominikaner werden von mehreren Zeugen begleitet. Bei Katharina 
ist die Gruppe dieser Zeugen besonders zahlreich. Von beiden Seiten her treffen 
mehrere Blicke die auf die Knie niedergesunkene Heilige. 
Im Franziskusbild ist getreu einer erstmals im Oberkirchenzyklus von Assisi 
realisierten Lösung nur ein einziger, traditionell als Bruder Leo identifizierter 
Zeuge anwesend.33 In die Lektüre eines Buches vertieft, schenkt er der Erschei
nung des Seraph-Christus keinerlei Beachtung. Er wird hier als inaktiver Beo
bachter begriffen, der auf das Vermittlungskonzept der Vision keinen Einfluss 
hat. Doch auch die aktiven Beobachterfiguren der drei anderen Bilder sehen kei
neswegs alles: Ihre Augen sind ausschließlich auf den Körper der Stigmatisierten 
gerichtet. Ohne von der visionären Erscheinung in der Höhe des Raums Not i z 
zu nehmen, stehen sie für jene Wahrnehmung aus der Außenperspektive, die im 
ersten Teil von Raimunds Erzählung geschildert wird. 
Die irritierende Inkonsistenz von Sichtbarmachen der Wundmale und Verber
gen der Strahlen findet eine Entsprechung im Dispositiv von Schauplatz und 
Begleitfiguren. So konstruiert die Zeichnung des Libellus einen Ort , an dem 
mehrere Sichtbarkeitsebenen übereinandergelegt werden: eine soziale Sphäre 
der kollektiven äußeren Beobachtung und ein einsamer Raum innerer Wahrneh
mung der Vision.34 W o Katharina mit offenen Augen den schwebenden Körper 
am Kreuz erblickt, nimmt das Beobachterkollektiv allein den knienden Körper 
der mantellata wahr. Die Zusammenführung der beiden Sichtbarkeitsebenen 
mündet in deutlichen Brüchen in der Syntax des Bildes: So wie der Körper 
Katharinas gegen jede Raumlogik die vor ihr knienden Frauen überschneidet, 
so treten auch die von Katharina wahrgenommenen Strahlen in eine Sphäre 
der Nicht-Sichtbarkeit zurück. Die Unsichtbarkeit der Strahlen macht auf das 
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Problem aufmerksam, dass die beiden Blicke vom Bild nicht in eine gemeinsame 
Referenzebene des Sehens integriert werden können. Noch schwerer als diese 
gekappte Verbindung aber wiegt der Widerspruch, dass an den Handflächen 
Katharinas die punktförmigen Eintragungen der Stigmata zu sehen sind. Für 
Betrachter muss sich an ihnen die Frage stellen, welchem Körper sie letztlich zu
zurechnen sind: dem realen Körper der Heiligen oder dem dargestellten Körper, 
den der Künstler auf die Blattfläche gezeichnet hat. 

VI 

Die Bildkonstruktion der Stigmatisierung war ein labiles Gefüge, das nur in 
einem Prozess permanenter Anpassung und Revision stabilisiert werden konnte. 
Schon die Bilder, die unter Caffarinis Anleitung in Venedig entstehen, weisen 
eine irritierende Unstetigkeit im Umgang mit den zentralen Zeichenelementen 
der Körper-Vision auf: Mal werden die Strahlen dargestellt, teilweise sogar in der 
von Katharina beschriebenen Zweifarbigkeit, mal werden die Stigmata eingetra
gen, mal fehlt beides.35 Das extreme Spektrum auseinanderliegender Optionen, 
zwischen denen die von Caffarini beauftragten Künstler schwanken, kann mit 
Anpassung an die jeweiligen medialen Dispositive, an spezifische Adressaten
kreise und differente Funktionszusammenhänge allein nicht erklärt werden. 
All diese Aspekte spielen gewiss auch eine Rolle, doch treffen sie nicht den 
entscheidenden Punkt: die schwierige Vermittlung zwischen innerer, geheimer 
und äußerer, öffentlicher Sichtbarkeitsebene. Auch die Ausschaltung des Augen
zeugenkollektivs konnte diese elementare Spannung nicht beseitigen. So zeigen 
Darstellungen der Stigmatisierung außerhalb des Libellus durchgängig eine ein
same Katharina. Aber auch dort bleiben Stigmata und Strahlen problematische 
Elemente. Dies legt den Schluss nahe, dass die bildinternen Beobachterfiguren 
im Libellus nur eine Funktion der Veröffentlichung verstärken, die im Verständ
nis der Zeit bereits im Dispositiv der Bilder selbst verankert war. Der Verzicht 
auf bildinterne Beobachter konnte den impliziten Akt der Veröffentlichung 
nicht mehr rückgängig machen. 
Um eine Vorstellung von der geschilderten Problematik zu gewinnen, genügt ein 
Blick auf die Überarbeitung der eben analysierten Bildseite in einer wenig später 
angefertigten Reinschrift des Libellus (Abb. 3).56 Die Zeichnung des Bologneser 
Codex führt eindringlich vor Augen, welche Probleme sich ein Bild einhandelt, 
das alle der bei Raimund beschriebenen Elemente der Vision auf der Bildflä
che sichtbar macht: die Strahlen, die vom visionären Körper des Gekreuzigten 
herunter zum realen Körper Katharinas führen, suggerieren eine bruchlose 
Homogenität zwischen den Sphären des Sichtbaren und des Unsichtbaren. Die 
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Stigmata als Endpunkte der Strahlenlinien werden so auf der Außenseite des 
Körpers fixiert. Nach den strengen Wahrheitskriterien, die Caffarini anlegt, ist 
diese Darstellung nicht weniger >falsch< als die des Sieneser Kodex. 
Warum die Produzenten der Bilder mit dieser Konsequenz leben konnten, wird 
beim Blick auf die anderen Stigmatisierungsszenen schnell ersichtlich: erreicht 
wurde eine deutliche Angleichung an den links oben dargestellten Franziskus. 
Die Korrektur der ersten Bildfassung zeigt mit exemplarischer Deutlichkeit, in 
welchem Maß die Darstellungsfläche spätmittelalterlicher Bilder immer auch 
ein Or t gesellschaftlicher Machtausübung war: Allein schon im bloßen A k t der 
Darstellung bekundet sich bereits ein Machtanspruch der Bildproduzenten, der 
vom Publikum der Bilder akzeptiert oder zurückgewiesen werden kann. Die 
Sichtbarmachung von Strahlen und Wundmalen ist dann nicht nur eine Frage 
einer von außen partiell zu beobachtenden Wahrheit, sondern auch eine Frage 
institutioneller Anerkennung seitens kirchlicher Instanzen. U n d dieser Prozess 
ist für Katharina wie für die beiden anderen Dominikaner der Bildseite noch 
nicht zum Abschluss gekommen, wie der gebuchtete Seligen-Nimbus dieser drei 
Akteure anzeigt. 
Wir sind damit bei genau jenem Punkt angelangt, an dem sich in der zweiten 
Hälfte des 15. Jahrhunderts ein politischer Konfl ikt um die Stigmata Katharinas 
entzündete. In seiner Kanonisationsbulle v o m 29. Juni 1461 ließ Pius II. die Stig
mata unerwähnt.37 A m Körper der neuen Heiligen blieben sie weiterhin angreif
bare Zeichen. Als mit Sixtus IV. ein Franziskaner den Papstthron bestieg, erließ 
dieser kurz nach Amtsantritt ein offizielles Verbot aller bildlichen Darstellungen 
der Stigmata.38 Unabhängig davon, wie wirksam oder unwirksam dieses Verbot 
war, das wegen ständiger Übertretungen laufend erneuert werden musste: Fest 
steht, dass die Katharinenbilder unter besonderer Beobachtung durch einen Teil 
der Kirche standen, und dass sie es waren - und nicht etwa die Legendae - die als 
öffentliches Bekenntnis zu den Wundmalen angegriffen wurden. Über diesem 
Streit rückte die bildliche Vermittlung der Körperzeichen vorübergehend in den 
Hintergrund. Die unklare Lesbarkeit sowohl der Zeichen am Körper Katharinas 
wie der Strahlen, die ihn mit der visionären Erscheinung verbinden, war den 
Franziskanern Grund genug, jegliche Repräsentation der Stigmata im Bild zu 
untersagen. 

VII 

Der oberflächliche Betrachtungswinkel, zu dem die Auseinandersetzung mit 
den Franziskanern einlud, war in Wahrheit allerdings schon längst obsolet. 
In der Bildkunst des fortgeschrittenen Quattrocento hatte die Doppeldeutig
keit, die den Katharinen-Bildern vorgeworfen wurde, den Status einer festen 
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A b b . 3: Zeichnung zu T o m m a s o Caffarini, Libellus de supplemento, u m 1420; B o l o 
gna, Biblioteca Universitaria, Ms. 1574, fol. 29': Vier Stigmatisierungen 
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Systemstelle erlangt. Als man begann, das neue Darstellungsverfahren der 
Perspektive konsequent in die Tiefe des Bildraums zu entwickeln, wurde mit 
dem Fluchtpunkt ein neuartiges >Stigma< entdeckt, dessen Sichtbarkeit auf der 
Bildfläche kein realer Punkt in der Wirklichkeit entsprechen konnte.39 Gleich
zeitig machte die Kunsttheorie die Referenz äußerer Körperzeichen auf innere 
Bewusstseinsprozesse zu einem Grundproblem der Malerei. Bei Alberti wird 
das menschliche Innere als unsichtbare Sphäre behandelt, deren Prozesse in Re
gungen auf der Körperoberfläche beobachtbar gemacht werden müssen.40 Wie 
die Problematik des Innen im Außen unter den Vorzeichen einer gewandelten 
Bildsprache produktiv weitergedacht werden konnte, führt eindrucksvoll das 
großformatige Retabel vor, das Domenico Beccafumi um 1514/15 für die Kirche 
des Olivetanerkonvents San Benedetto bei Siena malte (Abb. 4).4' 
D ie für unsere Fragestellung entscheidende Neuerung dieses Bildes ist die Ver
doppelung der Sehachsen. Die eine ist natürlich nach wie vor diejenige Katha
rinas, die hier parallel zur Bildebene angeordnet ist. Aber die wenigen Meter, 
die ihren Körper rein räumlich gesehen von dem des Gekreuzigten trennen, 
sind kaum konkurrenzfähig mit der Blickachse des idealen Betrachters, die den 
Innenraum quer dazu durchmisst, um an dessen Rückseite in ein weites Land
schaftsareal entlassen zu werden. Ein Dispositiv der >Durchsehung< fängt den 
Blick zunächst in der geometrischen Konstruktion der Binnenarchitektur ein 
und lässt ihn dann sehr viel freier in die Tiefe schweifen. 
Halten wir zunächst als grundlegenden Befund fest, dass die beiden Sehakte, die 
jedes Visionsbild in ein spezifisches Verhältnis setzen, hier auf neue Weise korre
liert werden. Das Vermittlungskonzept der Stigmatisierung hat sich grundlegend 
verändert. Nach wie vor ist es der gebaute Binnenraum, der dabei eine zentrale 
Strukturierungsleistung übernimmt. Wird er in den Zeichnungen des Libellus 
nur durch Herausnahme der vierten Wand zum Betrachter hin geöffnet, verliert 
er nun auch seine Rückwand. 
Dort , w o der Blick in die Tiefe die Querachse der Stigmatisierung kreuzt, 
dient er ganz offenkundig dazu, die Position eines Augenzeugen zu simulieren 
(Abb. 5): Der niedrige Augpunkt der perspektivischen Konstruktion stattet 
diese Betrachterposition mit einem sehr individuellen Blickwinkel aus, der etwas 
oberhalb des Horizonts gelegen ist. Diesem Augpunkt sind wichtige Elemente 
der Interaktion zwischen Katharina und der Figur des Gekreuzigten entzogen: 
nicht nur bleiben die Strahlen, wie so oft, unsichtbar. Für den Betrachter ist nicht 
zu entscheiden, ob auf den Händen Wundmale zu erkennen sind oder nicht. Aus 
dem Erscheinungskörper des Gekreuzigten ist ein materielles Bildwerk gewor
den, an dem lediglich eine leichte Neigung nach vorne auf eine innere Belebung 
schließen lässt. Unzugänglich für den Betrachterblick ist der untere Teil des 
Kreuzes: Schwebt es in der Luft oder ist es auf ein Trägerelement montiert?42 Für 
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Abb. 4: Domenico Becafumi, Stigmatisierung Katharinas, 1514/15; Siena, Pinacoteca 
Nazionale, Inv. Nr. 417 
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Abb. 5: Detail aus Abb. 4 

100 



solche Verweigerung von Information bietet das Bild indes auch eine Gegenleis
tung: An die Stelle der stereotypen Schemata älterer Bilder treten in Katharinas 
Körperhaltung vielfältige Symptome innerer Erregung, eine zunächst zöger
liche, dann entschiedene Annäherung an Christus, deren Intensität der zu Boden 
geglittene Mantel unterstreicht.43 

Die ekstatische Begegnung Katharinas mit dem Gekreuzigten, die den Eindruck 
einer unmittelbar vor die Augen gestellten Ereignisschilderung erweckt, ist in 
ein Rahmenwerk der Sichtbarmachung eingestellt, das sich entlang der Tiefen
achse entfaltet. Die an der vorderen Öffnung der Loggia postierten Heiligen 
Benedikt und Hieronymus erinnern uns als offiziell anerkannte Repräsentanten 
von Orden und Amtskirche, von Schrifttheologie und männlichem Asketentum 
an den hohen Bedarf an institutioneller Autorisierung und Legitimierung, dem 
die Veröffentlichung weiblicher Offenbarungen zumal in einem so strittigen Fall 
wie Katharina ausgesetzt war. Während Benedikt mit seinem Zeigegestus die 
lange Verbundenheit der Olivetaner mit Katharina unterstreicht, ist Hierony
mus hier nicht nur als eine der kirchlichen Schriftautoritäten schlechthin zuge
gen, sondern auch als Büßerfigur, die sich in einer für Katharina vorbildlichen 
Weise vor einem Kruzifixus selbst Wunden zufügte.44 Eng im Verbund mit den 
beiden Männern agiert die hoch über Katharina schwebende Gottesmutter, die 
Sieneser Stadtpatronin, auf deren Geheiß zwei Putten grüne Vorhänge zur Seite 
raffen und so, so könnte man es sehen, die gesamte Szenerie erst enthüllen und 
dem Auge des Betrachters zugänglich machen. Ein immenser Apparat also, der 
die im Bild vollzogene Veröffentlichung der Vision mit den Weihen des kirchlich 
Anerkannten und himmlisch Gewollten ausstatten soll.45 

VIII 

Im Kontrast zu diesem überdeterminierten, mit Insignien des Autorisierenden 
angefüllten Entree erwartet das Betrachterauge auf der Gegenseite ein Raum 
scheinbar stummer Zeichen. Mit dem historischen Schauplatz des von Raimund 
geschilderten Ereignisses - der innerstädtischen Sphäre der Stadt Pisa - hat der 
Ausblick, der hinter der entfernten Rückwand sichtbar wird, nichts zu tun, er 
ist ein fiktionales Gebilde. Bäume, Wiesen, ein Weg, der an einem Gewässer 
entlang in die Tiefe führt, eine im Bau befindliche Brücke, vereinzelte Gehöfte, 
verblauende Hügel und ein wolkenverhangener Himmel fügen sich zu einer auf 
den ersten Blick unverdächtigen Motivkombination, die große Ähnlichkeit mit 
zahllosen Landschaftshintergründen der Zeit aufweist. Theologisch versierten 
Betrachtern, wie sie unter den Olivetanern sicher anzutreffen waren, mögen 
einige dieser Elemente indes doch etwas mitteilsamer vorgekommen sein. Wie 
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Barbara Gordley bemerkt, lässt vor allem das Bild der Brücke, das auf Beccafu-
mis Gemälde so prominent figuriert, an die Bildsprache von Katharinas Dia
logo denken. Dort offenbart Gott in einem längeren Visionsbericht, wie er der 
Menschheit eine Brücke aufgerichtet hat, um den durch den Sündenfall unter
brochenen Weg des Menschen gen Himmel wieder begehbar zu machen.46 Diese 
Brücke ist Christus, dessen heilsgeschichtliche Rolle in stetig changierenden 
Eigenschaften des Bildes ausgefaltet wird: mal ist es eine Konstruktion aus Ho l z , 
die für den Körper des Gekreuzigten steht, mal eine aus Stein, die mit blutrotem 
Mörtel verfugt ist, usw. Gerade die komposite Struktur der gemalten Brücke 
kann an die Vielgestaltigkeit des Brückenbildes im Dialogo erinnern.47 

Allein schon die elementare Tatsache, dass Beccafumis Brücke nicht von der 
Erde in den Himmel führt, sollte allerdings davon abhalten, die Hintergrunds
landschaft ikonographisch vereindeutigen zu wollen. Aussagekräftiger ist viel
mehr die Entscheidung für den Landschaftsgrund selbst: Denkt man noch einmal 
an das Bilderquartett des Libellus zurück, dann wird hier jene Natursphäre in die 
Stigmatisierung Katharinas eingebaut, die in der älteren Kunst allein Franziskus 
vorbehalten war. Im Blick von Innen nach Außen gewinnt dieser Naturraum 
einen metaphorischen Zeichenstatus: man kann ihn als Visualisierung der ver
borgenen Innenseite des Stigmatisierungsgeschehens verstehen.48 Wenn die Brü
cke im Gemälde von den Visionen des Dialogo angeregt ist, dann besitzt sie hier 
doch ein ganz eigenes Sinnpotential. Den Weg in die Bildtiefe fortsetzend, führt 
sie uns den Regionen des Fernen, Dunstigen, Ungreifbaren entgegen, die viele 
Betrachter als Faszinosum des Bildes beschreiben. Au f einer perzeptiven Ebene 
ist im verfließenden sfumato des Landschaftsraumes der maximale Kontrast zur 
geometrischen Struktur der Loggia erreicht.49 

Die Raumfolge von Innenraum und Landschaftsausblick findet sich seit 1500 bei 
einer ganzen Reihe von Bildern der Stigmatisierung.50 Letztlich, so könnte man 
es sehen, machen sich die Künstler dabei ein Dispositiv zu eigen, das die Malerei 
des 15. Jahrhunderts für Darstellungen der Verkündigung entwickelt und später 
auch auf anderen Marienthemen und auf Marienvisionen übertragen hatte.5' Der 
gemeinsame Nenner dieser Bilder ist der Vorgang der Fleischwerdung Christi in 
Maria. Der Anschluss an diese Bildtradition ist gerade bei Beccafumi ein wich
tiger Hinweis darauf, dass die innere Stigmatisierung Katharinas nun zuneh
mend vom männlichen Modell des Franziskus gelöst und nach dem weiblichen 
Muster eines Inkarnationsgeschehens aufgefasst wird, das seine Heilswirkung 
im unsichtbaren Inneren des Körpers entfaltet.52 

Ein entscheidendes Bindeglied für die Relationierung von Loggia und Land
schaft ist die zusammengekauerte mantellata, die am rechten hinteren Pfeiler der 
Loggia lehnt. Angesichts des hohen Grades an Künstlichkeit und Fiktionalität 
des gesamten Bildarrangements spricht wenig dafür, sie als eine jener Wäch-
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terfiguren einzuordnen, die gleich dem Bruder Leo des Stigmatisierungsbildes 
v o m eigentlichen Visionsgeschehen nichts bemerken.53 Vielmehr legen die 
Platzierung an der rückwärtigen Schwelle der Loggia, die sie zum Pendant der 
beiden Heiligen im Vordergrund werden lässt, und die starke Uberschneidung 
ihrer Silhouette mit der Hintergrundslandschaft die Vermutung nahe, dass hier 
eine Figur der inneren, imaginären Schau dargestellt sei, deren Aktivität das 
Landschaftsbild zugeordnet werden soll. A u f diese Träumerin hat Beccafumi die 
außergewöhnlich niedrige Augenhöhe des Bildes abgestimmt, so dass Kathari
nas Körper von der Waagerechten des Horizonts in zwei Hälften geteilt und die 
Vision selbst als Erfahrung an der Grenze zwischen Erde und Himmel fassbar 
gemacht wird. 

IX 

Will man Beccafumis Bildlösung sehr grundsätzlich verstehen, dann handelt die 
Tafel in der Pinakothek von Siena von der Unmöglichkeit, so etwas wie einen 
Ereignisbericht einer Vision zu malen, der die Anforderung erfüllen könnte, die 
Wahrheit des Offenbarungsgeschehens zu beglaubigen. Mit einer zuvor unbe
kannten Eindringlichkeit wird dem Betrachter in der Hauptszene des Bildes der 
simulierte Blick eines Augenzeugen auf die Ekstase Katharinas eingeräumt, der 
von außen auf den Körper Katharinas und die Anzeichen ihrer Erregung schaut. 
Gerade angesichts der Strittigkeit der Stigmata wird deutlich, dass aus dieser 
Perspektive nur eine lückenhafte Wahrnehmung des Offenbarungsvorgangs 
möglich ist. D ie Einrichtung einer zusätzlichen Raumzone im Hintergrund 
schafft dann neuen Freiraum für die Visualisierung der inneren Wahrnehmung 
Katharinas. Ganz im Gegensatz zur Beichterzählung der Legenda, welche die 
Übersetzbarkeit der Vision hervorkehrt, wird das Visionsgeschehen nunmehr 
als partiell inkommunikabler A k t begriffen, dessen Gegenstand fern und unbe
stimmbar bleibt. 
Das Geheimnis der inneren Stigmatisierung wird in der Hauptszene an jenes 
Verborgensein gekoppelt, das eine grundsätzliche mediale Bedingung zwei
dimensionaler Bilder schlechthin ausmacht: visuell unzugängliche Stellen wie 
die weggedrehten Handflächen und die unsichtbare Verankerung des Kruzif ix 
erzeugen eine neue Spielart des Bildgeheimnisses. Der Betrachter kann diese 
verborgenen Stellen in seiner Imagination individuell auffüllen, aber er kann sie 
nicht durch Änderung seines vorgegebenen Blickwinkels in Erfahrung bringen. 
Das Bildgeheimnis wird begründet durch die spezifische Eigenschaft des Bildes, 
bei aller scheinbaren Lebendigkeit eine starre Zuordnung von Formen zu bieten, 
die eine Änderung des Blickwinkels gerade nicht möglich macht. 
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Über die Entfernung der Rückwand wird dem Betrachter ein metaphorisches 
Äquivalent für das Unter-Verschluss-Halten der geheimen Stellen der Bilder
zählung angeboten. Das Dispositiv des Durchblicks von innen nach außen soll 
als Gleichnis für jene Einsichtnahme von außen nach innen erfahren werden, der 
am gemalten Körper der Heiligen nicht möglich ist. Was in der rückwärtigen 
Öf fnung der Loggia zu sehen ist, hat mit dem Bild, das Katharina in Raimunds 
Legenda beschreibt, nichts zu tun. Es ist ein von Beccafumi frei erdichtetes Bild, 
das die Visionserfahrung unter losem Rekurs auf die Brücken-Metapher des Di
alogo in die Figur eines Wegs in die Ferne übersetzt.54 Ein Gleichnis für den O f 
fenbarungsmodus der Vision, der sich durch seine Differenzqualität gegenüber 
der sichtbaren Außenwelt im Vordergrund bestimmt. Durch die Uberblendung 
von Nah und Fern, mit der die perspektivische Projektion operiert, rückt die 
Landschaft, die eigentlich im fernen Dahinter Katharinas lokalisiert ist, in das 
Intervall zwischen Katharina und dem Kruzifix. Gewissermaßen als Kehrseite 
des Bildgeheimnisses wird mit dieser Verbindung von Figur und Zwischenraum 
mehr sichtbar gemacht, als für einen realen Beobachter zu sehen wäre. 

X 

Trotz oder vielleicht gerade wegen ihrer mangelnden Durchschlagskraft sind 
die Wundmale Katharinas für eine Geschichte der Medialität von Offenbarung 
im Spätmittelalter von kaum zu überschätzender Bedeutung. Zwar ist die Sie-
nesin gemessen an der Omnipräsenz des Franziskus eher eine Randfigur der 
spätmittelalterlichen Bildkunst geblieben. A m Misserfolg, der zumal den frühen 
Bemühungen Tommaso Caffarinis um die Verbreitung und Anerkennung des 
Katharinenkults beschieden war, trägt das Problem der unsichtbaren Stigmata 
sicher eine gehörige Mitschuld. Mit all diesen Defiziten ist Katharina aber auch 
ein Lehrbeispiel für die Verwerfungen und Umbrüche, denen die Koordinaten 
von Offenbarung im späteren Mittelalter ausgesetzt waren. 
Für bildliche Visionsdarstellungen gilt im Mittelalter lange Zeit das Prinzip 
einer perfekten, allwissenden Beobachterposition, die für den abgesonderten 
Raum des Geheimen keinen Ort hat. Außen und Innen der visionären Offenba
rung werden so zusammengeführt, dass ein Analogon für den göttlichen Blick 
entsteht. Vor Gott aber kann es keine Geheimnisse geben." Das Szenario der 
Verleihung unsichtbarer Wundmale ist hingegen an eine externe Perspektive 
gebunden, der die visionäre Offenbarung als ein inneres Geheimnis teilweise 
entzogen bleibt. Sobald eine solche externe Beobachterinstanz im Bild imple
mentiert ist, wird eine Rückkehr zur allwissenden Betrachterposition älterer 
Prägung unmöglich. Dies führt dazu, dass die Repräsentation von Offenbarung 
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n u n m e h r als V e r ö f f e n t l i c h u n g vers tanden w i r d , deren G e l t u n g s a n s p r ü c h e v o m 
P u b l i k u m akzept ier t o d e r z u r ü c k g e w i e s e n w e r d e n k ö n n e n . D i e B i l dgesch i ch te 
der S t igmat i s ierung Ka thar inas g ibt e ine sehr k o n k r e t e V o r s t e l l u n g d a v o n , dass 
der R a u m , d e n d ie B i l d e r e i n n e h m e n , erst f ü r d iese v e r f ü g b a r g e m a c h t u n d gegen 
externe Bes t re i tung behaupte t w e r d e n muss . D i e in ternen B e o b a c h t e r f i g u r e n des 
Libellus u n d der G e l e i t s c h u t z d u r c h z w e i m ä n n l i c h e Schr i f the i l ige bei B e c c a f u m i 
s tehen f ü r un tersch ied l i che Strategien, d ie W a h r h e i t der St igmata z u beg laub igen 
u n d ihre V e r ö f f e n t l i c h u n g z u leg i t imieren. 
D e r K ö r p e r Kathar inas hat in dieser Gesch i ch te eine doppe l t e Ober f l äche : eine, 
die v o n den Strahlen getro f fen u n d m i t St igmata gezeichnet w i r d , u n d eine, d ie 
den B l i cken ums tehender Beobach te r ausgesetzt ist. A u f dieser ambiva len ten 
G r u n d l a g e v e r m ö g e n d ie W u n d m a l e ke ine stabile H a f t u n g z u en twicke ln . Becca 
f u m i z ieht d a n n einige w e g w e i s e n d e K o n s e q u e n z e n aus dieser Schwier igkei t : E r 
verschiebt den F o k u s v o n den göt t l i chen Z e i c h e n der St igmata h in z u den kö rper 
l ichen A n z e i c h e n ekstatischer E r r e g u n g u n d lagert gleichzeit ig Tei le der v i s ionären 
O f f e n b a r u n g in ein R a u m s e g m e n t aus, das v o m H a n d l u n g s o r t deut l i ch separiert 
ist. D ieses Insist ieren auf starken Schwel len z w i s c h e n H i e r u n d D o r t m a c h t deu t 
l ich, dass der G r a b e n z w i s c h e n e inem n u r inner l ich zugäng l i chen O f f e n b a r u n g s 
geschehen u n d d e m äußeren W a h r n e h m u n g s r a u m , in d e m die V e r ö f f e n t l i c h u n g 
der V i s i o n s tat t f inden sol l , n icht m e h r o h n e weiteres z u ü b e r b r ü c k e n war. M i t d e m 
B e w u s s t w e r d e n dieser u n a u f h e b b a r e n D i s t a n z e rö f fnen sich den B i ldern aber auch 
neue Fre i räume, das eigene Potent ia l des Verbergens u n d A n d e u t e n s auszu lo ten 
u n d die gemal ten G e h e i m n i s s e secrete z u r A n s c h a u u n g z u br ingen. 
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siecles du m o y e n äge. D'apres les proces de canonisation et les documents hagiographiques. 2. 
A u f l . R o m 1988 (Bibl iotheque des Ecoles francaises d 'Athenes et de R o m e 241), S. 103. Vgl . 
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II ruo lo del l ' immagine ( A n m . 22), S. 188-193. 
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( A n m . 1), als »Altar« anspreche, ist ein Postament der Loggienarchitektur. 

43 Böse, Gemal te Hei l igkeit ( A n m . 27), S. 9gf. hebt letzteres bereits für zwei ältere Darstel lungen 
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48 A n dieser Stelle ist auf die beiden seitlichen Predellenbilder der mystischen Vermählung und 
der Gewandspende zu verweisen, deren Schauplatz die Bühne des Hauptbi ldes gewissermaßen 
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Vision des hl. Bernhard für die Zisterzienserkirche Santa Maria Maddalena di Cestello in Florenz 
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