


Volker reinhardt

Pius ii.  Piccolomini

der PaPst, mit dem

die renaissance begann

eine biograPhie

c.h.beck



Zum Buch

Der Jurist und Poet Enea Silvio Piccolomini (1405–1464) ist uns vor allem durch 
das einnehmende Bild bekannt, das er von sich selbst gezeichnet hat. Volker Rein-
hardt legt in dieser ersten Piccolomini-Biographie seit Jahrzehnten das wahre Leben 
des Selfmademan frei. Er beschreibt, wie der Ratgeber in Liebesdingen, der ein 
zynisches Menschenbild propagierte und die Machtstellung des Papsttums bekämp-
fte, sich selbst in die Dienste des Pontifex begab und später als Papst Pius II. neue 
Maßstäbe setzte. Pius’ Beschreibungen ländlicher Idyllen rühren bis heute an, seine 
Werke zu Asien und Europa sind eine unschätzbare Quelle, seine „Commentarii“ 
sind ein Meilenstein der autobiographischen Literatur, die Renaissancestadt Pienza 
erregt Staunen – aber eigentlich faszinierend ist, wie es ein Einzelner geschafft hat, 
sich selbst und damit eine ganze Epoche neu zu erfinden.

Über den Autor

Volker Reinhardt, geb. 1954, Professor für Geschichte der Neuzeit an der Uni-
versität Fribourg, ist einer der führenden Kenner der italienischen Renaissance. 
Bei C.H. Beck erschienen von ihm u.a. Biographien über Michelangelo, Ma-
chiavelli und Papst Alexander VI. Borgia sowie in der Reihe C.H. Beck Wissen 
„Die Medici“ (42007) und „Die Renaissance in Italien“ (32012).



Mit 33 Abbildungen und 2 Karten

1. Auflage. 2013
© Verlag C.H.Beck oHG, München 2013

Umschlaggestaltung: Uwe Göbel, München
Umschlagabbildung: Pius II. trifft 1464 in Ancona ein.

Ausschnitt aus einem Fresko Pintoricchios in der Dombibliothek
von Siena (1502–1508). © akg/De Agostini Picture Library

ISBN Buch 978 3 406 65562 3
ISBN eBook 978 3 406 65563 0

Die gedruckte Ausgabe dieses Titels erhalten Sie im Buchhandel
sowie versandkostenfrei auf unserer Website

www.chbeck.de.
Dort finden Sie auch unser gesamtes Programm und viele weitere

Informationen.

http://www.chbeck.de


inhalt

einführung: eine unglaubliche karriere . . . . . . . . . 7

1. Von corsignano nach siena, 1405–1431 . . . . . . 18
Jugend auf dem Dorf 18 – Studium in Siena 25 – Amouren 
und nützliche Netzwerke 30

2. im dienste des konzils und des gegenpapstes, 
1432–1442 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Aufbruch nach Basel 35 – Das Konzil am Rhein und die Ver-
schwörung in Florenz 41  – Die Reise nach Schottland 48  – 
Der Humanist auf Forschungsreise 56 – Auf der Seite des Kon-
zils 61  – Auf dem Weg zur Kirchenspaltung 69  – An der 
Seite des Gegenpapstes 78

3. in den diensten des kaisers, 1443–1455 . . . . . . 87
Die deutsche Option 87 – Anleitung zur Liebe 95 – Liebes- 
 tod in Siena 102  – Philosophie im Bordell 110  – Der gute 
Herrscher und sein elender Hof 115  – Versöhnung mit dem 
Papst 124 – Zwischen Wien, Rom und Triest 132 – Bischof 
von Triest 139 – Vermittler von Neapel bis Böhmen 149 – 
 Vermittler von Braut und Krone 155

4. im dienste des kreuzzugs und der kurie,  
1455–1458  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Gedankenarbeit für den Türkenkrieg: die Erziehung des wehr-
haften Fürsten 166 – Geschichte als Lehrmeisterin der Gegen-
wart 171 – Die Macht des Papstes und die Freiheit des Wil-
lens 174 – An der Schwelle zur Macht 182 – Das geborgte 
Glück der Barbaren 193 – Das Konklave 199



5. der kongress von mantua, 1459–1460 . . . . . . 208
Selbstverständnis und Amtsverständnis 208  – Tauziehen um 
Siena 214 – Das Problem der Kardinäle 217 – Das Problem der 
Reform 222 – Die Vorbereitung des «Türken-Kongresses» 227 – 
Winterreise nach Siena 236 – Frühlingsreise nach Mantua 243 – 
Der Kongress wartet 250 – Der Kongress tagt 256 – Strategen 
am grünen Tisch 262

6. kriege und idyllen, 1461–1463  . . . . . . . . . . . 268
Eine Komödie in Florenz 268 – Badekuren bei Siena 273 – 
Römische Unruhen 282 – Der Kampf um Neapel 286 – Die 
Nacht der Entscheidung 292  – Der Teufel in Rimini 295  – 
Triumphe in Italien 305 – Inszenierungen der Größe 311 –  
Die Stadt des Papstes 315 – Das geschriebene Monument: die 
Commentarii 333

7. die letzte reise, 1463–1464  . . . . . . . . . . . . . 336
Die Heiligkeit des Bluts 336 – Letzte Ausflüge 342 – Die Idee 
des Krieges 347 – Die große Illusion 353

epilog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363

anhang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
Zeittafel 371 – Anmerkungen 375 – Bildnachweis 380 – Lite-
ratur 381 – Personenregister 387



– einFührung –

eine unglaubliche karriere

als enea silvio Piccolomini am 19. august 1458 zum Papst gewählt wurde 
und den namen Pius ii. annahm, ging ein raunen durch europa. Wie 
konnte ein mann, der so viele anstößige schriften verfasst hatte, der 
nachfolger des Petrus und der stellvertreter christi auf erden werden?

Für die liebhaber witziger und erotischer, sprich heidnischer texte 
in geschliffenem latein war der name enea silvio Piccolomini ein 
markenzeichen. eine bittersüße liebesnovelle aus seiner Feder ließ an 
reizvoller anschaulichkeit wie an zynischer Psychologie nichts zu wün-
schen übrig. eine schöne junge, nur eben leider mit einem reichen alten 
mann verheiratete Frau trifft einen stattlichen ritter in den besten Jah-
ren. die beiden lernen sich kennen, testen ihren marktwert, kommen 
sich näher und schließlich sehr nahe. dann zieht er weiter, sie bleibt zu-
rück und stirbt kurz darauf, doch nicht an gebrochenem herzen, son-
dern an der Ödnis des lebens. ertragen lässt sich das leben nur, wenn 
man es in vollen Zügen – und das heißt: ohne rücksicht auf die moral 
der kirche  – genießt. diese höchst unmoralische und unchristliche 
lehre verkünden in einem lustspiel Piccolominis alt und Jung, Frauen 
und männer unisono. bezeichnenderweise spielt diese komödie in einem 
bordell, und zwar aus gutem grund: letztlich ist die ganze Welt ein 
Freudenhaus. allein für die lust lohnt es sich zu leben, darin sind sich 
geistliche, Zuhälter und Prostituierte in diesem stück einig. und im 
kampf um den maximalen lebensgenuss sind alle tricks und täu-
schungen erlaubt – diese botschaft nimmt der Zuschauer als handlungs-
anweisung auf den eigenen lebensweg mit. Parallelen zur Yuppie- und 
ellenbogen-gesellschaft der gegenwart drängen sich auf.

nochmals: Wie konnte ein autor so «weltlicher» bestseller zum 
haupt der kirche, zum mittler zwischen gott und mensch und zum 
richter über alle herrscher und herren dieser Welt aufsteigen? es war 
nicht die einzige Frage, die sich der verblüfften christenheit förmlich 
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aufdrängte. Piccolomini hatte sich nicht nur als humanist, das heißt als 
Verfasser von belletristik sowie philosophischen, sprachtheoretischen und 
historischen Werken, sondern auch als kirchenpolitiker einen namen 
gemacht, und zwar nach einhelliger einschätzung der maßgeblichen 
theologen und kirchenfürsten keinen guten. allzu lange Zeit stand er 
für sie auf der falschen, ja geradezu feindlichen seite. im kampf zwi-
schen dem Papst und dem konzil von basel um die hoheit und Verfü-
gungsgewalt über die kirche hatte er unermüdlich für das höhere recht 
der kirchenversammlung gestritten, und zwar auch dann noch, als diese 
von rom für aufgelöst und ketzerisch erklärt worden war. schlimmer 
noch: er hatte dem vom konzil gewählten gegen-Papst sogar als sekre-
tär gedient. erschwerend hinzu kamen auch noch polemische texte, in 
denen der laien-theologe Piccolomini mit dem Papsttum und seinem 
anspruch auf uneingeschränkte Führungskompetenz über die kirche 
hart ins gericht ging, und zwar auf seine art: witzig und ironisch. das 
sündenregister, das im Vatikan über ihn geführt wurde, fiel somit ellen-
lang aus.

trotzdem wurde der sünder gut ein Jahrzehnt nach seiner feier-
lichen abbitte selbst Papst. und in dieser Funktion tat er alles dafür, den 
einfluss künftiger konzilien zurückzudrängen und die uneingeschränkte 
hegemonie des Papsttums über die kirche zu sichern.

aber dies waren nicht die einzigen ungeraden, schieflagen und 
brüche, die gesinnungsfeste Zeitgenossen in diesem leben aufrechnen 
durften. nach dem dienst für den falschen Papst von konzils gnaden 
war Piccolomini als diplomat des kaisers, also aus päpstlicher sicht 
abermals auf der falschen seite, tätig geworden. sein neuer dienstherr 
Friedrich iii. von habsburg blieb im streit zwischen kurie und konzil 
lange Zeit neutral und versuchte, den streit in der kirche wie alle welt-
lichen herrscher für seine Zwecke, das heißt: auf kosten des Papsttums, 
auszunutzen. Zudem war Friedrich ein deutscher und damit in römi-
schen augen ein barbar. Wer wie Piccolomini jahrelang in deutsch-
land, bei den zivilisationsfernen hinterwäldlern, gelebt hatte, verleug-
nete nicht nur seine italianità, sondern lief selbst gefahr, intellektuell 
und sittlich zu verrohen. Wie konnte eine so kompromittierte und ver-
dächtige gestalt Papst werden?

Piccolominis Feinde waren mit eingängigen erklärungen schnell bei 
der hand. Für sie war sein aufstieg der triumph des opportunismus 
schlechthin. es wurde ihnen ein leichtes und eine beliebte übung, ihm 
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seine alten texte und abgelegten gesinnungen vor augen zu führen, 
und zwar so, dass es richtig peinlich wurde, nämlich bei feierlichen 
 anlässen wie kongresseröffnungen und kreuzzugsaufrufen. hinter all 
 dieser Polemik verbargen sich jedoch nicht nur erbitterte Feindschaften, 
sondern oft genug auch ernste befürchtungen: Wie würde dieser Papst 
regieren? Würde der ehemalige diplomat des kaisers den sitz des Papst-
tums von rom nach deutschland verlegen, so wie anderthalb Jahrhun-
derte zuvor die dem französischen könig hörigen Päpste nach avignon 
übergesiedelt waren? Würde der bekennende Verehrer des schönen ge-
schlechts den Zölibat abschaffen? Würde der humanist auf dem Papst-
thron die kurie zum tummelplatz leichtlebiger literaten umgestalten?

so wurde der knapp sechsjährige Piccolomini-Pontifikat eine der 
ungewöhnlichsten regierungszeiten in der langen geschichte des Papst-
tums, und zwar bis heute. mit Pius ii. hielt eine neue Zeit, die renais-
sance, mit ihren neuen Werten einzug. der kontrast konnte kaum 
schroffer ausfallen. Pius’ Vorgänger kalixtus iii. war ein achtzigjähriger 
spanier, im Vorleben Jurist, konservativ in seiner lebensführung und 
kulturell ganz und gar «mittelalterlich» geprägt. mit dem Piccolomini-
Papst aber kam die Wende: ein völlig neuer regierungsstil, der ganz von 
den Vorlieben und den alles beherrschenden selbstdarstellungs-bedürf-
nissen des herrschers bestimmt war, und damit eine herrschaftsinsze-
nierung, die alle medien der Zeit konsequent nutzte, mit dem Papst als 
regisseur und hauptdarsteller des schauspiels zugleich. dieser Pontifex 
maximus  – das fiel schon den scharfblickenden Zeitgenossen auf  – 
agierte permanent auf bühnen, die er selbst schuf und einrichtete. Zu 
diesen kulissen gehörten nicht nur ländliche idyllen an murmelnden 
bächen, sondern auch eine neue kathedrale, ein neuer Palast und ein 
neuer Platz im neu gestalteten Zentrum einer neu, nämlich nach dem 
Papst selbst, benannten stadt. so viel umstürzend neues verband sich – 
typisch für die renaissance – mit ältesten traditionen.

am ende plante der erste renaissance-Papst einen kreuzzug, auf 
dem er nach menschlichem ermessen das martyrium erleiden würde. der 
renaissancemensch Piccolimini-Pius inszenierte sich nicht nur lebens-
lang, sondern erfand sich sogar gleichsam selbst. als Papst beschrieb er 
in seinen Commentarii nicht nur seinen Werdegang vor der thronbestei-
gung, sondern auch seine herrschaft als Papst, und zwar mit größter 
ausführlichkeit. diese «autobiographie» ist keine nüchterne aneinander-
reihung von Fakten, sondern ein literarisches kunstwerk, das seinesglei-
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chen sucht. es sollte zeigen, dass hinter den irrungen und Wirrungen 
dieses scheinbar so wendungsreichen lebens ein großer Plan der Vorse-
hung stand. ihr Walten glättet und begradigt den angeblich so krummen 
lebensweg. um diese einsicht eingängig zu vermitteln, erzählte Pius ii. 
sein leben wie eine legende:

der bettelstudent besteigt nach mancherlei abenteuerlichen Ver-
wicklungen und überstandenen Fährnissen den thron Petri und regiert 
als Papst die christenheit wie ein gütiger, doch notfalls auch strenger 
Vater. der herr – so seine selbstdarstellung – hat von anfang an seine 
schützende hand über ihn gehalten; er hat ihn immer wieder auf die 
Probe gestellt und stets der nächsten erhöhung für würdig befunden. 
dass die Vorsehung auf seiner seite ist, zeigen die vielen glücklich über-
wundenen hindernisse. Wütende seestürme verschlagen den kühnen 
reisenden bis in die unmittelbare nähe feindlicher gestade, um ihn 
schließlich doch ans Ziel zu bringen. seuchen, die ganze landstriche 
entvölkern, werfen ihn aufs krankenlager, von dem er sich nach wo-
chenlangem Fieberdelirium wie Phönix aus der asche tatkräftiger denn 
je erhebt. im land der trunk- und raufsüchtigen deutschen wird der 
feinsinnige gelehrte zuerst verspottet und verachtet, doch steigt er auch 
unter den neidischen barbaren rasch zu hohen ehren empor. gott hilft 
dem starken, der sich selbst zu helfen weiß.

stark ist er, enea silvio Piccolomini aus ältester adelsfamilie sienas, 
durch die gaben des geistes und der gelehrsamkeit. er kommt, spricht 
und siegt. seiner beredsamkeit stellen sich viele mächtige neider und 
konkurrenten in den Weg, doch mit der macht seiner rede bezwingt 
er sie alle. das gilt auch für die letzte hürde auf dem Weg zum Papst-
tum. im august 1458 ist die Wahl des neuen Papstes bereits abgespro-
chen und scheint entschieden. hinter den kulissen haben einflussreiche 
ängstliche und käufliche kardinäle den falschen kandidaten auserkoren, 
dessen regierung ein unglück für die christenheit wäre. dessen er-
hebung steht unmittelbar bevor – bis enea silvio Piccolomini das Wort 
ergreift und mit überwältigender überzeugungskraft sagt, was sache ist. 
dass die von seinem mut geläuterten kirchenfürsten dann vom heili-
gen geist dazu angeleitet werden, ihn selbst zum nachfolger Petri und 
stellvertreter christi auf erden zu küren, ist von zwingender logik: 
gott will den besten!

mit dieser erhabenen Wendung ist das märchen des enea silvio 
 Piccolomini, der sich jetzt Pius ii. nennt, noch nicht zu ende. Jetzt erst 
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steuert es auf seinen höhepunkt zu, denn die Vorsehung hat dem neuen 
Papst eine große aufgabe übertragen. er soll die türken, die 1453 kon-
stantinopel erobert haben, scheinbar unaufhaltsam auf dem balkan vor-
dringen und bereits ungarn bedrohen, zurückschlagen und zu diesem 
Zweck die christenheit einen. diesem Ziel wird daher der ganze Ponti-
fikat untergeordnet. als am ende trotz aller appelle und mahnungen 
die kreuzfahrer ausbleiben, beschließt der frühzeitig gealterte und er-
schöpfte Papst, mit eigenem beispiel voranzugehen. er lässt sich krank 
in die hafenstadt ancona tragen, um von dort richtung Jerusalem und 
in den tod zu fahren. doch im letzten moment greift die Vorsehung ein 
letztes mal gnädig ein: sie lässt den zum selbstopfer bereiten Papst mit 
dem blick auf das blaue meer, im angesicht seiner nahenden Flotte, 
leise und schmerzlos verlöschen. ein wahrhaft schöner tod, darüber 
 waren sich alle einig, auch seine vielen Feinde.

doch war es auch ein schönes leben? enea silvio Piccolomini hat 
nicht nur sein leben selbst beschrieben, sondern darüber hinaus zu leb-
zeiten seine wichtigsten reden selbst gesammelt und herausgegeben; 
nicht weniger sorgfalt widmete er seinen zahlreichen briefen. auch 
Zensur in eigener sache hat er reichlich geübt. in seiner neuen rolle als 
geistliches und moralisches Vorbild der christenheit war Pius ii. bestrebt, 
manche seiner frühen schriften so unauffällig wie möglich aus dem Ver-
kehr zu ziehen. Zu diesem Zweck wurden agenten ausgesandt, die 
diese – jetzt als kompromittierend eingestuften – texte einziehen und 
einstampfen sollten, teils mit, teils ohne erfolg.

anstößig waren nicht nur laszive und polemische texte. am anfang 
seiner stufenreichen karriere war enea silvio Piccolomini auch an 
 einem komplott zur entführung und ausschaltung Papst eugens  iV. 
beteiligt. auch dieses unternehmen, das ihm den kopf hätte kosten 
können, sollte tunlichst der Vergessenheit anheimfallen. beim um-
schreiben dieser lebensgeschichte konnte sich der Papst auf älteste 
christliche traditionen berufen. manch prominenter sünder hatte sich 
rechtzeitig zum wahren glauben bekannt und dann in der kirche eine 
große karriere gemacht. am anfang stand der christenverfolger  saulus, 
der zum heidenapostel Paulus wurde. auch der spätere kirchenvater 
augustinus war in seiner Jugend dem lebensgenuss und falschen lehren 
zugeneigt. dazu äußerte er sich später in seinen berühmten Retractationes, 
den «rückbesinnungen», in denen er sich selbstkritisch und zugleich 
zum Zweck der selbstrechtfertigung von seinem früheren leben los-
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sagte. an solchen abrechnungen mit sich selbst ließ es auch Pius  ii. 
nicht fehlen: Verwerft aeneas, nehmt dafür Pius an, so lautete die stan-
dardformel, mit der er als Papst sein leben in zwei hälfen teilte. sie 
sollte zeigen, dass er wie seine illustren Vorbilder nach einer Phase der 
Verblendung zu gott gefunden hatte und dafür belohnt worden war. 
Vergesst den «heidnischen» dichter, folgt dem christlichen gelehrten an 
der spitze der kirche: diesem appell konnte man sich anschließen oder 
verweigern, das galt schon für die Zeitgenossen. Wer die Wendung glaub-
würdig fand, konnte sich nicht nur auf die berühmten Präzedenzfälle, 
sondern auch auf eine Fülle von selbstzeugnissen – briefe, historische 
Werke, memoranden – stützen; in ihnen zeichnete sich die Wandlung 
des aeneas zu Pius als eine lebenslange, schließlich von erfolg gekrönte 
suche nach der Wahrheit, ihren ausdrucksformen und institutionen, 
ab. die selbstaufopferung für den türkenkrieg, der auf ein martyrium 
hinauslaufen musste, besiegelte schließlich dieses ringen um den glau-
ben und um das Vertrauen der gläubigen. damit schien bewiesen, dass 
es dem späteren Papst immer nur um das eine gegangen war: um das 
Wohl der christenheit, zuerst auf der seite des konzils und dann auf der 
des Papstes.

doch auch die Verfechter des entgegengesetzten standpunkts sahen 
sich in ihrer auffassung vielfältig bestätigt. hängte enea silvio nicht mit 
unfehlbarer Witterung sein mäntelchen nach dem Winde? schrieb er 
nicht in einem berühmten brief mit geradezu epikuräisch anmutender 
gelassenheit, dass er nicht das laster, sondern das laster ihn verlasse? 
und betrieb er später nicht einen beispiellosen kult um seine eigene 
Person? konnte man so vielen herren dienen und sich als herr trotz-
dem treu bleiben? die Frage nach der «echtheit» oder «Verlogenheit» 
von Piccolominis Werdegang und speziell seiner «lebenswende» zieht 
sich bis heute untergründig durch seine lebensbeschreibungen. der 
moralisierende – anklagende oder verherrlichende – grundton so vieler 
texte bis in die gegenwart macht zumindest eines deutlich: der ge-
lehrte und dichter, der zur höchsten Würde der christenheit aufstieg, 
fasziniert bis heute. er selbst hat seinen bewunderern das Verehrungs-
muster vorgegeben: der arme scholar, der kraft seiner intelligenz zu 
höchsten Würden aufstieg – damit konnten (und können) sich Profes-
soren bis heute lebhaft (und wohl auch etwas neidisch) identifizieren. auf 
diese Weise konnten bildungsprotestantische autoren Pius ii. zugleich 
als letzten «guten» Papst vor beginn des unheils in schutz nehmen: als 
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Vertreter einer «christlichen» renaissance, die bei aller laxheit in 
 manchen moralischen Fragen auf die sittliche eigenverantwortung und 
selbstvervollkommnung des menschen abzielte, und damit als letzten 
Vertreter eines renaissance-Papsttums, das sich seiner theologischen 
und sittlichen Verantwortung gegenüber der christenheit noch bewusst 
war. nach Pius  ii. die sintflut  – mit dieser ehrenrettung stand der 
 Piccolomini-Papst in krassem gegensatz zu seinen nachfolgern, die wie 
alexander Vi. borgia auf kosten der kirche ihre Familie groß machten 
oder wie Julius ii. in eigener Person ihrem heer zur rückeroberung 
verlorener städte voranzogen. der literaten-Papst Pius ii. lädt nicht nur 
zum schulterschluss über ein gutes halbes Jahrtausend hinweg ein, er 
verführt geradezu zur sympathiebekundung. Wer wollte einem Papst 
seine Zuneigung versagen, der toskanische landschaften so eingängig 
und anheimelnd beschrieb, der mit seinen sekretären schneeball-
schlachten austrug und milch aus der rauen schale einfacher bauern 
trank? Wer war so verhärtet, einem gelehrten seinen respekt zu ver-
weigern, der sich mit der unstillbaren neugierde des altertumsforschers 
von einer etruskischen ruinenstätte zur anderen tragen ließ, inschriften 
entzifferte und flugs historische texte darüber verfasste? ein Papst, der 
dem studium der bonae litterae, der «guten Wissenschaften» der antike, 
so rückhaltlos ergeben war, der lebte, um zu forschen und zu schreiben, 
ist einer von uns! diese reaktion stellt sich bis heute fast reflexhaft ein. 
dabei sollten sich diejenigen, die in Pius ii. sich selbst und ihre Werte 
wiederzuerkennen glauben, bewusst sein, dass es sich dabei um ein 
 sorgsam entworfenes selbstbild, modern ausgedrückt: um ein perfekt 
kon s truiertes image handelt.

die selbstdarstellung Pius ii. in seinen zahlreichen texten war das 
ergebnis sorgfältig ausgearbeiteter und konsequent umgesetzter stra-
tegien. als exemplarischer mensch der renaissance war eena silvio 
Piccolomini erfolgreich darum bemüht, ein perfekt ausgestaltetes bild 
von sich selbst zu erzeugen, zu verbreiten und auf dauer lebendig zu 
halten. dieser Wille, die eigene außenwirkung zu bestimmen, galt 
nicht nur für die gegenwart, sondern mindestens ebenso sehr für die 
Zukunft und damit für die nachwelt. er schlug sich in vielen genau auf-
einander abgestimmten einzelmaßnahmen nieder. so verbot Pius ii. in 
einer feierlichen bulle, auch nur die geringste einzelheit in der kathe-
drale von Pienza, dem selbst entworfenen museum seines lebens, zu 
verändern – in diesem Fall erfolglos: erdbeben und statische Probleme 
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machten renovierungen und umbauten unumgänglich. doch insgesamt 
war und ist der Versuch des gelehrten-Papstes, das bild seines lebens 
über den tod hinaus zu bestimmen und dadurch die deutungshoheit 
über das eigene dasein für alle ewigkeit zu behaupten, von erstaunlichem 
erfolg gekrönt.

dass sich seine Version so nachhaltig durchsetzte, ist in erster linie 
auf die Commentarii zurückzuführen. diese «kommentare» verfasste 
Pius  ii. überwiegend zwischen ostern 1462 und Weihnachten 1463. 
nach einer knappen beschreibung seiner Jugend und etwas eingehen-
deren ausführungen zu seinen aktivitäten als diplomat, bischof und 
kardinal weitet sich diese autobiographie schließlich zu einem herr-
schaftsbericht von epischer breite und größe, in der das Wirken der 
Vorsehung als leitmotiv immer beherrschender hervortritt.

diese selbstbeschreibung als regierender Papst wirkt passagenweise 
herzerfrischend unbekümmert und ist doch ausgefeilt bis ins letzte 
 detail. scheinbar regellos, doch in Wirklichkeit genau aufeinander 
 abgestimmt folgen ereignisberichte, ausführliche historische exkurse, 
nachrufe auf berühmte Verstorbene, selbst gehaltene reden und un-
terredungen mit fremden gesandten aufeinander. idyllische landschafts-
schilderungen wechseln sich mit dramatischen begebenheiten ab, die 
den Papst, der sich an den schönheiten der schöpfung labt, jäh in eine 
sündige, von hab- und machtgier besessene Welt der Politik zurück-
stoßen. scheinbar ebenso willkürlich, doch in Wahrheit gleichfalls ge-
nau durchkomponiert fügen sich erbauliche und komische anekdoten 
sowie gelehrte abhandlungen über die ursprünge von Familien, natio-
nen und staaten in eine chronik der laufenden ereignisse ein. in ihnen 
kämpft der Papst als stellvertreter christi immer heroischer und schließ-
lich allein gegen die kräfte der trägheit, der gleichgültigkeit und der 
Zerstörung an. Wer seine «memoiren» gelesen hat, dem prägt sich das 
selbstbild des Verfassers unauslöschlich ein. darin besteht die kunst des 
literaten und der genuss des lesers. Für den historiker aber ist die 
 eingängigkeit des textes ein risiko, denn er ist nur allzu leicht geneigt, 
ihn für bare münze zu nehmen. giovanni antonio campano und 
 bartolomeo sacchi, genannt Platina, Pius’ zeitgenössische biographen, 
stimmten ähnliche töne an, und zwar aus guten gründen. campano 
verdankte dem Piccolomini-Papst viel. am ende brachten ihm lange 
Jahre treuer dienste sogar die bischofswürde ein. die lebensbeschrei-
bung des Wohltäters ist somit ganz im Zeichen der Verehrung und 
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dankbarkeit gehalten. sie stimmt mit dessen selbstporträt in allen 
hauptpunkten nicht nur überein, sondern steigert die darin angelegte 
Verherrlichung weiter.

Platina, der zahlreiche Papstbiographien, nicht immer zur Freude 
der kurie, verfasste, war Pius weniger gegenleistungen schuldig als 
campano, doch hatte er mit dessen nachfolger Paul  ii. so manche 
 rechung offen. unter der regierung des venezianischen Papstes war 
er der Verschwörung gegen diesen bezichtigt worden, hatte im kerker 
geschmachtet und noch schlimmeres befürchten müssen. so war es kein 
Wunder, dass Paul ii. unter seiner Feder zum barbarischen kultur-
banausen mutierte und sein Vorgänger, Pius ii., dafür in umso hellerem 
licht dastand. darüber hinaus haben mit Jacopo ammanati und goro 
lolli zwei der engsten Vertrauten des Piccolomini-Papstes wichtige 
Quellen für eine erweiterte lebensbeschreibung hinterlassen. dass diese 
sich nahtlos in das von Pius selbst errichtete lebenskonstrukt einfügen, 
überrascht nicht: ammanati war entfernt mit den Piccolomini ver-
wandt, wurde von Pius adoptiert und zum kardinal erhoben. lolli war 
Pius’ cousin, neben ammanati sein engster Vertrauter und wurde durch 
ihn zum reichen mann.

Wer immer Pius’ leben wissenschaftlich, das heißt ohne jede Partei-
nahme pro oder contra, schreiben will, sieht sich dieser festgefügten 
Front der Quellen gegenüber. natürlich ist sie nicht völlig geschlossen. 
ein so vielbeschäftigter diplomat, wie es enea silvio Piccolomini vor 
seiner Wahl zum Papst war, erscheint selbstverständlich auch in doku-
menten, auf deren entstehung er keinen einfluss hat, wird also zum 
 gegenstand der Fremdwahrnehmung; als Papst zieht er die aufmerk-
samkeit der anderen noch viel stärker auf sich. das gilt vor allem für die 
diplomaten befreundeter mächte. so verfasste allein ottone del carretto, 
der gesandte des mailänder herrschers Francesco sforza, im durch-
schnitt einen bericht pro tag, in besonders aufregenden Zeiten griff er 
sogar alle sechs stunden zur Feder. dadurch ist viel über den alltag des 
Papstes und seiner engsten umgebung bekannt. darüber hinaus ver-
mittelt carretto, der den Papst in politisch wie militärisch kritischen 
momenten beriet, tiefe einblicke in dessen denken und Fühlen. trotz-
dem zeichnet sich der für Pius  ii. so kennzeichnende Polarisierungs-
effekt  – entweder rückhaltlos dafür oder mit aller entschiedenheit 
 dagegen – oft genug auch in diesen Fremdzeugnissen ab.

sind Pius’ texte über sich selbst damit als Zeugnisse für seine Persön-
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lichkeit und seine regierung unbrauchbar? es kommt auf die betrach-
tung an. als virtuos angelegtes gesamtkunstwerk der Propaganda in 
 eigener sache, als höchster ausdruck eines selbst erzeugten images und 
des dahinter stehenden Wirkungswillens sind sie von unschätzbarem 
Wert. aus ihnen lässt sich erkennen, wie Pius ii. sich selbst sah und von 
außen gesehen werden wollte. Was ihre Faktengenauigkeit betrifft, ist 
jedoch häufig misstrauen angebracht. es reicht so weit, dass man keine 
für die einschätzung des Papstes und seiner regierung bedeutsame 
 aussage unbesehen, das heißt: ohne unverdächtige gegenprobe, glauben 
sollte. damit soll der Piccolomini-Papst nicht als notorischer geschichts-
fälscher abgestempelt werden. seine Commentarii sind für den historiker 
ein dokument der selbstdarstellung, ja, über weite strecken ein regel-
rechter lebensroman. Für ihren Verfasser aber waren sie ohne Zweifel 
ein authentischer tatenbericht, der sich die Freiheit nahm, ungefüge 
Fakten so zu ordnen, dass sie den von der Vorsehung diktierten sinn der 
geschichte widerspiegelten.

Wie lässt sich diese deutungshoheit weiter aufbrechen? Zu den 
 lebensstationen vor dem Pontifikat ist in anderthalb Jahrhunderten 
 wissenschaftlicher Pius-Forschung bis heute wenig neues zusammen-
getragen worden. Für Pius’ regierungszeit sieht es in dieser hinsicht 
 etwas günstiger aus, doch sind auch für die Jahre von 1458 bis 1464 keine 
wirklich umstürzenden entdeckungen zu verzeichnen. in vieler hin-
sicht neue sichtweisen und Perspektiven hat hingegen die Forschung zur 
europäischen geschichte des 15. Jahrhunderts und damit zu  Piccolominis 
lebensstationen geliefert: zum konzil von basel, aber auch zum böh-
men der hussiten, in das der diplomat Piccolomini reiste, zu kaiser 
Friedrich iii., dem er als sekretär diente, und nicht zuletzt zur römi-
schen kurie, zu deren haupt er nach nicht einmal zweijährigem kardi-
nalat aufstieg. ebenso hat die kultur- und speziell literaturhistorische 
Forschung zum humanismus des 15. Jahrhunderts und damit direkt oder 
mittelbar auch zu Piccolominis texten mancherlei neue erkenntnisse 
gewonnen. schließlich hat sich in den letzten Jahrzehnten ein neues 
bild der renaissance und damit italiens, seiner kultur, seiner gesell-
schaft und seiner staatenwelt, zeichnen lassen, in dem sich tradition 
und innovation spannungsreich verbinden. Vor diesem hintergrund 
lohnt es sich, neue Fragen an die faszinierenden Quellen zu richten und 
ein neues bild des mannes zu zeichnen, der vielleicht am klarsten zeigt, 
wie der viel beschworene mensch der renaissance wirklich war: expe-
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rimentierlustig und konservativ, sinnlich und fromm, individuell und 
standesbewusst, antikengläubig und beobachtungsfreudig zugleich.

ein weiterer verschütteter Zugang öffnet sich über die herkunft des 
helden. der künftige Papst wird arm geboren, doch die Piccolomini 
zählen zum ältesten und vornehmsten adel der republik siena und 
 damit zu den großen Familien italiens. der «netzwerklose» aufsteiger, 
der sich alles durch eigene leistung erkämpfen muss, stellt sich damit als 
wirkungsvollste mythenbildung Pius’ ii. überhaupt dar. in Wirklichkeit 
sieht und fühlt sich enea silvio Piccolomini als aristokrat durch und 
durch. so handelt und verhandelt er zum beispiel auch mit der repub-
lik siena, in der er den adel wieder an die macht zu bringen versucht. 
auf diese Weise stellt sich das bild des humanisten, der Papst wurde, 
vielschichtig und nicht selten widersprüchlich dar. der lobredner 
deutschlands, der zwischen donau, rhein und elbe blühende land-
schaften entdeckt, verachtet deren bewohner als barbaren; der wendige 
diplomat, der sich durch gute dienste stufe für stufe emporgearbeitet 
hat, weiß sich seinen vielen wechselnden herren durch geist und 
 bildung weit überlegen; der Papst, der diese letzte und schwierigste 
 inszenierung als Vater der gesamten christenheit perfekt einstudiert hat, 
fällt durch leidenschaftlichen hass gegen seine vielen Feinde immer wieder 
aus dieser rolle; der lobredner einer heiter ausgelebten sexu a lität kriti-
siert und ahndet sittliche Verfehlungen von Fürsten und  kirchenfürsten 
mit unzeitgemäß anmutender strenge; der hellsichtige kritiker der kirch-
lichen Zustände ernennt selbst kardinäle von zweifelhafter Würdigkeit; 
der frisch gewählte Papst, der unter tränen seine unwürdigkeit für die-
ses amt betont, setzt sich als Pontifex maximus wenig später in Pienza 
das monumentale denkmal eigener größe. alle diese Widersprüche 
lassen sich durch die logik einer lebensgeschichte auflösen, die auch 
ohne romanhafte Zutaten märchenhaft anmutet.



– 1. –

Von corsignano nach siena  

1405–1431

Jugend auf dem Dorf

enea silvio Piccolomini wurde 1405 als sohn des silvio Piccolomini und 
der Vittoria Forteguerri in corsignano, etwa dreißig kilometer südlich 
von siena, geboren. er selbst gab als seinen geburtstag den 18. oktober 
an, das Fest des evangelisten lukas. Für einen später so wortmächtigen 
redner und fruchtbaren schriftsteller war das der ideale Zeitpunkt, um 
das licht der Welt zu erblicken. so ist schon an der ersten station der 
Vita gesundes misstrauen angebracht. dass der künftige Papst dem Zufall 
nachhalf, geht aus einem eintrag im manuskript seiner lebenserinne-
rungen hervor, wo er selbst den tag des heiligen bartholomäus als sein 
geburtsdatum ausstrich. den namen dieses märtyrers, dem der legende 
nach in indien bei lebendigem leibe die haut abgezogen wurde, erhielt 
der knabe auch als dritten Vornamen bei der taufe. enea silvio hatte 
sein großvater geheißen, silvio sein Vater, so dass allein «bartolomeo» 
aus der Familientradition herausfiel. daher spricht alles dafür, dass enea 
silvio bartolomeo am Fest dieses heiligen geboren wurde. dieses fiel in 
rom auf den 25. august, wurde allerdings in corsignano schon einen 
tag  vorher begangen. der 24. august aber war – wie jeder in der ge-
schichte bewanderte italiener wusste – ein dies ater, ein kolossaler un-
glückstag: am 24. august des Jahres 79 brach der Vesuv aus und legte die 
städte Pompeji und herculaneum in schutt und asche; einen tag später 
kam dabei der große gelehrte Plinius der Ältere ums leben. Für einen 
gelehrten wie enea silvio Piccolomini, der wie alle humanisten die 
großen autoren der antike als leuchtende Vorbilder verehrte, war es 
 daher ein unding und mit seiner ehre unvereinbar, an einem tag mit 
 einem so breiten trauerrand zur Welt gekommen zu sein.
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«Piccolomini» klingt fast wie «piccoli uomini», kleine männer. der 
kurz gewachsene Papst konnte in entspannter atmosphäre mit diesem 
Wortspiel über sich selbst lachen – der kontrast zu seiner Position als 
stellvertreter christi auf erden, doch auch zum rang seiner Vorfahren 
war so groß, dass er zur heiterkeit reizen musste. denn dieser war hoch, 
wie der Papst am beginn der Commentarii hervorhebt: die Familie 
 Piccolomini war von rom nach siena und damit in eine stadt überge-
siedelt, die zu den ältesten und vornehmsten italiens zählte, solange dort 
der adel regierte. Während dieser Zeit stachen die Piccolomini in den 
Wissenschaften und im Waffenhandwerk hervor und nannten zahlreiche 
Festungen sowie ländliche orte ihr eigen. doch als die macht in siena 
vom adel in die hand des Pöbels überging, ging es mit den Piccolomini 
wie mit den anderen aristokratischen Familien entschieden bergab.1

dieser knappe abriss der Familiengeschichte strotzt vor ressentiments 
und schuldzuweisungen: nur adelige herrschaft bietet die Vorausset-
zungen für eine gute regierung; wo das gemeine Volk das sagen hat, 

als geburtsort eines so großen mannes für zu klein befunden und deshalb 
umgebaut und umgetauft: aus corsignano wurde daher Pienza, die stadt Pius’ii. 
mit ausnahme des doms und der loggia des Piccolomini-Palastes aber zeigt sich 
das städtchen auf dem hügelrücken dem reisenden wie zu lebzeiten seines 
bekanntesten sohnes.



20 1. von corsignano nach siena

verfallen die Werte und die geschlechter, die sich diesem missbrauch 
entgegenstellen. Zum politischen unrecht, das die Piccolomini erleiden 
mussten, kam laut Pius ii. die ungunst des schicksals hinzu. der groß-
vater, enea silvio der Ältere, starb in jungen Jahren, vor der geburt seines 
erben, dessen besitz von verantwortungslosen Vormündern in alle Winde 
verstreut wurde. immerhin gelang es Pius’ Vater silvio nach erreichen 
der  Volljährigkeit, einen bescheidenen rest des früher so üppigen Fami-
lien   besitzes in corsignano zu retten und auf dieser prekären wirtschaftli-
chen grundlage eine Familie zu gründen. an eine haushaltsführung im 
 teuren siena – so der auf seine anfänge zurückblickende Papst weiter – 
war jedoch nicht zu denken, zumal Vittoria Forteguerri Piccolomini 
 ihrem gatten nicht weniger als achtzehn kinder, darunter mehrere 
Zwillingspaare, gebar. Von diesen zahlreichen nachkommen blieben 
 jedoch nur zehn am leben; das erwachsenenalter erreichten sogar 
nur drei sprösslinge, enea silvio bartolomeo sowie seine schwestern 
laudomia und caterina. damit forderte der tod einen tribut, der deut-
lich über dem ohnehin schon sehr hohen durchschnitt der kindersterb-
lichkeit lag – falls die angaben stimmen. Wenn so viele geschwister 
 einer «unerbittlichen krankheit» zum opfer fielen, wurde dem einzi-
gen männlichen überlebenden des geschlechts eine herausragende 
rolle zugewiesen. konstruierte der spätere Papst damit einen ersten 
Fingerzeig des schicksals?

dass die Piccolomini seit dem 12. Jahrhundert in stadt und republik 
siena eine spitzenposition innehatten, lässt sich aus zahlreichen Quellen 
belegen. in der aristokratisch geführten regierung bekleideten sie 
 regelmäßig Führungsämter, auf dem land besaßen sie verschiedene 
 lehensherrschaften mit eigener Jurisdiktion und dem recht, von den 
Vasallen abgaben einzuziehen. diese feudale herrlichkeit, gepaart mit 
einer innerstädtischen machtstellung, ließ sich im 14. Jahrhundert  immer 
weniger behaupten; das galt nicht nur für die Piccolomini, sondern auch 
für andere, mit ihnen verbündete oder verschwägerte adelsclans wie die 
tolomei, salimbeni oder Forteguerri. doch mit dem Verlust an politi-
schem einfluss war keineswegs zwangsläufig der ökonomische nieder-
gang verknüpft. die «Pöbelrepublik» siena für die ärmlichen lebens-
umstände seiner Jugend verantwortlich zu machen, war für Pius eine 
späte rache an den Feinden seiner Familie.

in Wirklichkeit fuhren die meisten großen geschlechter mit dem 
«volkstümlichen» regiment gar nicht einmal schlecht, auch wenn sie 
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seit dem ende des 13. Jahrhunderts von den zentralen regierungs-
ämtern ausgeschlossen waren. durch ihre Vernetzung mit regierungs-
fähigen Familien, die ihnen für finanzielle und sonstige gunsterweise 
gegenleistungen schuldeten, konnten sie ihre interessen bestens wahren. 
dazu kam ihr konkurrenzlos hohes sozialprestige. der sienesische adel 
war mit vielen anderen führenden sippen italiens verwandt, auf höfi-
schem Parkett gewandt und dadurch für die republik im diplomatischen 
Verkehr mit anderen mächten unverzichtbar. darüber hinaus hatte sich 
der lebensstil der alten Führungsschicht und ihrer konkurrenten aus 
dem «Volk» im lauf der Zeit weitgehend angeglichen. auch die adeli-
gen sippen verschmähten die lockenden gewinne aus textilproduktion 
und großhandel nicht. sie gründeten früh Firmen von europäischem 
rang und widmeten sich mit derselben hingabe wie ihre weniger vor-
nehmen mitbürger den geldgeschäften. doch obwohl – oder gerade 
weil – sich die elite sienas im lebensstil anglich, vertieften sich die trenn-
linien zwischen den Familien; begründet wurden diese abgrenzungen 
bezeichnenderweise mit unvereinbaren traditionen und Werten.

Zu beginn des 15. Jahrhunderts zerfiel die politische klasse sienas 
nach republikanischer staatsideologie in drei großgruppen: in die 
ebenso arroganten wie unfriedfertigen aristokraten, die geldgierigen 
großhändler, die den gewinn mehr liebten als das Vaterland, und in das 
gute Volk, das kein anderes Ziel verfolgte, als gottgefällig und zum Wohl 
des nächsten zu leben. und mit gottes hilfe hatte das Volk nach dieser 
lesart denn auch seine neidischen rivalen ausgeschaltet und das ruder 
des staates in die eigenen hände genommen.

die soziale und politische realität war jedoch komplexer. siena war 
unter der herrschaft des «Volkes» alles andere als eine demokratie. tat-
sächlich dominierten im 15. Jahrhundert Familien, die ursprünglich dem 
mittelstand der handwerker und ladenbesitzer angehört hatten, doch 
im laufe der Zeit ebenfalls zu rang und Vermögen gelangt waren. 
diese im lebensstil kaum noch nachvollziehbare unterscheidung 
 zwischen «adel» und «Volk» wurde dadurch aufrechterhalten, dass jede 
Familie einem Monte (wörtlich: berg) zugeordnet war. Familien aus 
 unterschiedlichen Monti heirateten zwar längst untereinander, doch 
wurde die Ämterlaufbahn weiterhin durch die ererbte Zugehörigkeit 
bestimmt. Zum lebenslangen Ärger enea silvio Piccolominis waren 
 sowohl der Monte der «edelleute», zu dem die Piccolomini zählten, als 
auch der Monte der «Zwölf» (Dodici), zu dem die bankiers gehörten, die 
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ihm als Papst besonders verbunden waren, von der regierung der 
 republik ausgeschlossen. edelleute und großkaufleute wieder an die 
spitze sienas zurückzuführen, wurde ihm daher zu einem vorrangigen 
anliegen.

sein Vater – so der Papst weiter in seinen memoiren – versuchte, das 
beste aus seiner misslichen lage zu machen. er erlernte die sieben 

sienas «skyline» mit ihren trutzigen geschlechtertürmen lässt erahnen, wie 
konfliktträchtig und gewalttätig es in der südtoskanischen republik zuging.  
Zu beginn des 15. Jahrhunderts zählte die Familie Piccolomini zu den Verlierern 
dieses kampfes um einfluss und ressourcen. ausschnitt aus einem Fresko 
Pintoricchios in der dombibliothek von siena (vgl. s. 159 mit einem anderen 
ausschnitt aus dem gleichen Fresko).
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Freien künste, absolvierte also ein grundstudium mit den schwer-
punkten latein und mathematik sowie etwas musik und astronomie. 
danach suchte er sein glück da, wo der name seiner Familie noch 
 etwas zählte, nämlich am aristokratisch geprägten hof der Visconti in 
mailand. dort war er nach den spärlichen auskünften seines sohnes als 
soldat tätig und wurde schließlich durch «verschiedene Zufälle»2 ge-
zwungen, in die heimat zurückzukehren. diese bewusst vage Formu-
lierung deutet diskret an, dass silvio Piccolomini trotz seiner «vorzüg-
lichen erziehung»3 in der mailändischen metropole keinen erfolg hatte. 
hochgeborene hungerleider landeten bei hofe eben auf den hinteren 
bänken, wenn sie nicht über ungewöhnliche talente verfügten. Für 
enea silvio war damit ein klares gegenbild geschaffen. so wie sein 
 Vater, der alle hoffnungen auf aufstieg und größe früh begraben 
musste, wollte er nicht enden: als haupt einer viel zu großen Familie auf 
einem viel zu kleinen gut, aus der angestammten Wirkungsstätte seiner 
Vorfahren vertrieben, in einem gottverlassenen nest abseits von Verkehr 
und kultur.

Wie und wovon die Familie Piccolomini in corsignano wirklich 
lebte, lässt sich nur noch in umrissen ermitteln. in besseren Zeiten hatte 
sie die lehenshoheit über das dorf besessen, dessen einwohner ihnen 
für die überlassung von land abgaben schuldeten. doch von diesen 
feudalen rechten waren allenfalls restbestände übrig geblieben. Pius ii. 
begnügt sich mit der Feststellung, dass er in seiner Jugend unter der lei-
tung seines Vaters «gewissen ländlichen geschäften»4 nachgegangen sei. 
Phantasiebegabte biographen sahen daraufhin den künftigen Papst schafe 
hüten und Zwiebeln pflanzen. in der tat ist es wahrscheinlich, dass er 
selbst mit hand anlegen musste, doch wie und wo bleibt offen. auch 
wohlhabende Familien pflegten die eigenversorgung mit Produkten von 
ihren landgütern. Zudem war es für einen adeligen zu keinem Zeit-
punkt ehrenrührig, seinen eigenen grund und boden zu bearbeiten, 
ganz im gegensatz zum dasein als kleinhändler hinter dem ladentisch. 
hinter dem Pflug zu stehen, stählte körper und sinn, ein krämerleben 
hingegen machte engherzig und feige: nach dieser devise bewahrte 
 silvio Piccolomini für sich und seine nachkommen das kostbarste gut 
der Familie: die ehre und damit die hoffnung auf künftigen Wieder-
aufstieg.

diese ehre muss schon für den knaben enea silvio spürbar gewesen 
sein. Wie auch immer es um das Vermögen seiner Familie bestellt war, 
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als ein abkömmling der Piccolomini, der alten herrenfamilie, genoss er 
im mikrokosmos des dorfes ohne Frage Prestige und ehrenrechte. 
diese sonderstellung zeigte sich etwa im elementarunterricht, den ihm 
der dorfpfarrer erteilte; darin waren die anfangsgründe des lateini-
schen eingeschlossen, der sprache, die der gelehrte später nach eigener, 
doch auch von vielen konkurrenten geteilter einschätzung so vollendet 
wie kaum ein anderer lebender mensch beherrschen sollte.

Pius ii. selbst erzählt in seinen erinnerungen zu seinen ersten acht-
zehn lebensjahren über diese dürren Fakten hinaus nur noch zwei kurze 
geschichten. beide handeln von unerwarteter, um nicht zu sagen: wun-
derbarer rettung aus höchster gefahr. im alter von drei Jahren sei er 
beim spielen mit gleichaltrigen von einer hohen mauer auf einen Fel-
sen gefallen und habe sich dabei schwer am kopf verletzt. Von seinen 
eltern schon aufgegeben, sei er von seinem Paten, einem self-made-
arzt ohne studium, geheilt worden. dieses Vertrauen in die künste der 
ungebildeten, aber praxiserfahrenen und naturnahen «empiriker» sollte 
enea silvio lebenslang bewahren; nach eigener erzählung rettete es ihm 
einige Jahrzehnte später ein zweites mal das leben. der zweite unfall 
war noch viel gefährlicher: im achten lebensjahr wurde enea silvio von 
einem wütenden ochsen auf die hörner genommen und in die luft ge-
schleudert. er überstand diese todesgefahr mehr durch göttliche hilfe 
als durch menschenwerk.5

diese geschichte bringt zugleich ein leitmotiv seines lebensbe-
richts zum ausdruck: die Welt ist kein Paradies mehr, auch wenn die 
ländliche idylle zeitweise solche eindrücke erwecken mag; die zerstöre-
rischen kräfte toben sich wild und ungehemmt darin aus. deshalb ist 
stete Wachsamkeit vonnöten, denn der nächste einbruch des bösen 
kommt bestimmt. doch gott schützt den tapferen, den er zu einem 
hohen geschick vorherbestimmt hat; auch das wurde zur grunderfah-
rung dieses lebens, zumindest im rückblick.

Pius’ biograph Platina fügt eine noch frühere anekdote hinzu. im 
Wochenbett habe seine mutter Vittoria geträumt, dass sie einem kna-
ben mit mitra das leben geschenkt habe. doch statt sich darüber zu 
freuen, sei sie zutiefst erschrocken. in ihren augen gehörte die bischofs-
mütze, die der neugeborene in ihrem traum trug, zur schandkleidung 
von ketzern, die zur abschwörung oder hinrichtung geführt wurden. 
diese angst habe sie erst abgelegt, als sie hochbetagt erfuhr, dass enea 
silvio zum bischof von triest ernannt worden war. Pius selbst erzählt 
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diese geschichte nicht, obwohl sie gut zu den zahlreichen orakeln und 
Vorzeichen gepasst hätte, die ihm eine große Zukunft voraussagten. Für 
diese Verschwiegenheit gab es einen guten grund: bis über die mitte 
seines lebens hinaus stand er aus römischer sicht einem ketzer näher als 
einem bischof.

Studium in Siena

ungewöhnlich spät, nämlich mit achtzehn Jahren, begab sich enea 
 silvio Piccolomini zum studium nach siena; in diesem alter hatten an-
dere Patriziersöhne schon ihre ersten diplome in der tasche. in der 
hauptstadt der südtoskanischen republik kam er bei der Familie lolli, 
Verwandten seiner großmutter väterlicherseits, unter. die lolli zählten 
nicht zum adel, waren aber mit den tolomei, einem der angesehensten 
aristokratischen geschlechter, verwandt und genossen in siena einiges 
Prestige. in ihrem haus war der arme Verwandte enea silvio Piccolomini 
erst einmal nur ein zusätzlicher kostgänger. andererseits hatte er in 
 siena auf schritt und tritt die Zeugnisse einer größeren Familienver-
gangenheit vor augen. so waren die Forteguerri, die Vorfahren seiner 
mutter, die Patrone der kathedrale. auch die Piccolomini hatten wie 
die tolomei kirchen und klöster gegründet; darüber hinaus durften sie 
sich rühmen, schon im 12. Jahrhundert an kreuzzügen teilgenommen 
zu haben.

der eigenen sippe und ihren Verwandten wieder zum verdienten 
rang in ihrer heimat zu verhelfen, wurde für den mittellosen studen-
ten aus corsignano zum lebensziel. der aufstieg «neuer männer» bis an 
die spitze von staat und gesellschaft war nicht nur in siena verpönt; 
wer es dennoch schaffte, wurde meistens als gieriger Parvenü und damit 
als ebenso abstoßende wie komische Figur abqualifiziert. Wer jedoch 
von vornehmer abkunft war und nur durch unverdiente armut unten 
gehalten wurde, durfte danach streben, sich und den seinen den ihnen 
gebührenden Platz zurückzuerobern. im Falle enea silvio Piccolominis 
setzte die als ungerecht empfundene Zurückstufung die stärksten ener-
gien frei.

Worauf sie sich richteten, hat sein jüngerer cousin gregorio lolli, 
der von seinen Freunden goro genannt wurde, in briefen und anderen 
Zeugnissen festgehalten; gemeinsam ist ihnen allen der ton rückhalt-
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loser Verehrung. bis spät in die nacht hinein, nicht selten bis zum 
 morgengrauen habe enea silvio beim flackernden licht der kerze 
 studiert. diese begeisterung galt nicht den sieben Freien künsten, die 
nach traditioneller auffassung den anfangsgrund allen Wissens darstell-
ten, und auch nicht den Fachbüchern der rechtswissenschaft, die er 
 danach studierte. gegenstand des entzückens in diesen schlaflosen 
nächten waren vielmehr die antiken autoren: Wie cicero zu schreiben 
und wie Vergil, ovid oder tibull zu dichten, wurde zum alles beherr-
schenden Ziel des verarmten adeligen.

War das nicht eine brotlose kunst? die Vorbildlichkeit der großen 
römischen schriftsteller hatten Francesco Petrarca und seine nachfolger 
schon ein menschenalter zuvor entdeckt. um sich dieses als klassisch 
verstandene latein nach den Verformungen und Verrohungen des 
«mittleren Zeitalters» wieder anzueignen und die antike literatur erneut 
zu pflegen und zu verbreiten, wurde ein neuer studiengang ins leben 
gerufen, der sich studia humanitatis nannte. dazu gehörten als grundlage 
grammatik und rhetorik, auf die geschichte, moralphilosophie und 
dichtung aufbauten. Viele der humanisten – wie man die Vertreter die-
ser avantgarde-kultur nach ihren studien nannte – verfassten darüber 
hinaus pädagogische und politische traktate, die letzteren vor allem zur 
erziehung der mächtigen. sie erhoben den anspruch, ihre mitmen-
schen zu einem gottgefälligen leben in gesellschaft und staat anzulei-
ten, und traten damit in konkurrenz zur kirche und zu den theologen. 
die Polemik der frühen humanisten wie coluccio salutati und leo-
nardo bruni, die beide in Florenz tätig waren, richtete sich jedoch nicht 
gegen den alleinigen Wahrheitsanspruch des christentums oder gegen 
die lehren der kirchenväter, sondern gegen die mönchische lebensweise 
und die ihr zugrunde liegende Wertordnung, wonach ein dasein hinter 
klostermauern, außerhalb der Welt und ihrer gefährdungen, einer 
existenz in der Familie, dem geschäft oder der Politik dem seelenheil 
zuträglicher sei. genau umgekehrt, so argumentierten die humanisten, 
hatte es gott gewollt: Wer mitten im leben dem gemeinwohl diente, 
erfüllte den Willen des herrn, nicht derjenige, der sich in egoistischer 
selbstbespiegelung ausschließlich seinem eigenen heilsstand widmete 
und wie ein geiziger kaufmann gute Werke verrichtete, um damit sei-
nen kontostand bei gott zu verbessern. doch um ein vorbildliches und 
nützliches leben zum Wohle des nächsten und der gemeinschaft zu 
führen, bedurfte es, so die humanisten, ganz neuer erziehungsmetho-
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den. die wichtigste davon war das studium der bonae litterae, der antiken 
modelltexte, unter der leitung eines erfahrenen lehrers.

solch einen studien- und seelenführer hatte enea silvio Piccolomini 
im hause lolli nicht. er musste sich das heiß begehrte Wissen und die 
schriftstellerischen Fähigkeiten im Wesentlichen selbst erwerben. doch 
fand sich unter den Professoren der universität siena mit mariano 
sozzini immerhin ein Jurist, der nicht nur den trockenen Fachjargon 
und die formelhaften texte der tradition lehrte, sondern seine gelehr-
samkeit in ein geschmeidigeres und eleganteres latein einzukleiden 
 verstand und darüber hinaus den enthusiasmus seiner studenten für 
die autoren der antike teilte. diesem lehrer widmete enea silvio 
Piccolomini später nicht nur seine meisternovelle, die Geschichte von 
zwei Liebenden, sondern sogar eine der insgesamt 64 lebensbeschrei-
bungen in seinem buch über die «zu seiner Zeit berühmten männer» – 
so lautete der titel dieser biographiensammlung, der in anbetracht von 
immerhin zwei darin gewürdigten Frauen ein wenig kurz greift. mit der 
huldigung an sozzini stattete der ehemalige schüler, der inzwischen 
berühmter war als sein lehrer, diesem nicht nur dank ab, sondern 
 verherrlichte sich damit auch selbst: Wer ihm geholfen hatte, groß zu 
werden, musste selbst groß sein.

unter diesen «großen männern» wird auch bernardo degli albizze-
schi, bekannt als bernardino da siena, gewürdigt. dieser 1380 in massa 
marittima geborene Franziskanermönch, der einer adeligen sienesischen 
Familie entstammte, hatte sich als bußprediger in ganz italien einen 
 namen gemacht. doch das allein hätte nicht ausgereicht, um ihm in 
den kreisen der jungen, von heidnischen autoren berauschten stu-
denten seiner heimatstadt respekt und gehör zu verschaffen. ihnen galt 
der ordensbruder im grauen habit als väterliche stimme der Vernunft 
und der menschlichkeit. im gegensatz zu so vielen anderen mönchen 
konnte man von ihm, so die spätere Würdigung Piccolominis, die kunst 
der maßvollen lebensführung lernen, die gott und den menschen glei-
chermaßen gerecht wurde. bernardino starb 1444 und wurde schon sechs 
Jahre später heilig gesprochen. kurz darauf ließ ihn sein Zuhörer und 
bewunderer Piccolomini in einem seiner wichtigsten philosophischen 
und theologischen texte, dem zwischen ende 1453 und Frühjahr 1455 
entstandenen Dialogus, als seinen Jenseitsführer und Weisheitslehrer auf-
treten. in diesem «totengespräch» begrüßt der ehrwürdige Franziskaner 
seinen gesprächspartner Piccolomimi freundlich und kritisch zugleich: 
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ich habe dich in siena als jungen mann gekannt, als du meine Predigten 
hörtest und mich oft besuchtest, um mir deine kleinen Probleme zur 
lösung vorzulegen. ich setzte damals große hoffnungen in dich, doch 
bist du nach deutschland gegangen, hast am basler konzil teil-
genommen, dich auf kirchliche machtkämpfe eingelassen, dich dem 
herzog von savoyen angeschlossen und diesen sogar als Papst verehrt.6

so beginnt das fiktive gespräch, in dem der verstorbene bernardino 
enea silvio unangenehme Wahrheiten zu sagen hat, so wie er mit allen 
seinen Zeitgenossen, besonders den mächtigen, hart ins gericht geht. 
der hauptvorwurf, den der Franziskaner gegen ihn richtet, lautet: du 
hat den ruhm dieser Welt gesucht, ohne zu bedenken, dass man dabei 
seine seele verliert. ich, bernardino, habe die mir angetragene bischofs-
würde von siena abgelehnt, du aber hast sie angenommen. dem hat der 
große humanist, der seit 1450 als geistlicher oberhirte seiner heimat-
stadt amtierte, wenig entgegenzusetzen. Ja, er bezeichnet sich sogar 
selbst als «sklave seiner gier». 7 in dieser selbstkritik klingt die erinne-
rung daran nach, dass er als zwanzigjähriger student aus Verehrung für 
den großen bußprediger selbst in dessen orden eintreten wollte, von 
diesem Vorhaben aber bald abstand nahm – in weiser erkenntnis seiner 
selbst, wie die obige selbstbezichtigung nur allzu deutlich macht.

Welche «gier» ihn bis zum alter von etwa vierzig Jahren «versklavte», 
war nicht nur für Piccolominis Freunde, sondern auch für die vielen 
 begeisterten leser seiner Geschichte von zwei Liebenden über die amouren 
des eurialus und der lucretia ein offenes geheimnis. denn diese novelle 
war nicht sein erstes einschlägiges Werk. dem schönen geschlecht hul-
digte Piccolomini erstmals in seiner Nympholexis, einem zweitausend 
Verse umfassenden erotischen epos, dessen kopien er als Papst aufspü-
ren und einstampfen ließ. Wie man sich diesen erstlingstext des produk-
tiven humanisten vorzustellen hat, lässt sich – zumindest was thema 
und ton betrifft – aus der bald nach 1431 entstandenen Cinthia, einer 
sammlung von 19 gedichten in elegischen distichen, entnehmen. auch 
dieses opus war aufgrund der päpstlichen selbstzensur mehr als vier-
hundert Jahre lang verschollen und wurde erst 1883 wiederentdeckt.

diese Verse sind in hohem maße gelehrte nachahmung. die Vorbilder 
des catull, ovid und Properz stechen überall ins auge. das gilt auch für 
die kompositionstechnik im einzelnen, die vor gemeinplätzen nur so 
strotzt. das gilt für die stolze, von ihrer schönheit eingenommene ge-
liebte, die dem dichter hochmütig ihre Zuneigung verweigert. nicht 
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weniger konventionell fällt die darauf folgende drohung des Poeten aus: 
Warte nur, bald welkest auch du. schönheit ist vergänglich, wie die ge-
schichte und die natur gleichermaßen lehren. die beschwörung der 
Flüchtigkeit alles irdischen geht danach in das gleichfalls regelkonforme 
Flehen des dichters über, die Zeit zu nutzen und die vergänglichen Freu-
den der Jugend und der liebe zu genießen. den klagen des anfangs steht 
am ende die selbstbehauptung des dichters gegenüber: du magst dich 
deiner schönheit rühmen, doch auch ich muss mich nicht ver stecken.

an cinthia

Warum, cinthia, rühmst du dich so maßlos deiner schönheit,  
die alle überstrahlt?
deine schöne Jugend, sie stiehlt sich schon jetzt klammheimlich davon.
du wirst nicht immer so sein, die Zeit verwandelt deine Züge.
sie werden nicht immer wie rosen glänzen, nach denen dein antlitz 
heute strahlt.
am morgen, im licht der frühen sonne, siehst du dich in reinstem Weiß,
doch schon am abend ist dein gesicht ermattet wie eine geschnittene rose.
auch dich wird die fliehende schönheit verlassen,
und danach wird das beschwerliche alter sein recht verlangen.
du wirst dich unglücklich nennen, wenn die Zeit dir ihre runzeln aufprägt
und deine Wangen traurig einfallen lässt.
Jetzt ist die Zeit dir günstig, du bist im alter seliger spiele,
und solche augenblicke verlangt die tändelnde liebe für sich.
Folge also dem rat deiner schönheit und deiner lieblichen stirn.
auf dass dein unglücklicher bewerber, der sich nach dir verzehrt,  
deiner gnade teilhaftig werde.
siehe, ich vergehe, komme dem sterbenden liebenden endlich zu hilfe!
und wenn ich wirklich sterbe, dann, cinthia, ist es allein deine schuld.
du allein kannst mein leben um Jahre verlängern,
du, nymphe, allein kannst unseren tagen tage hinzufügen.
Wenn du mir gunst erweist, wenn du mich als liebhaber betrachtest,
dann wirst du, ich gestehe es, meines lebens einzige hoffnung.
bin ich denn so missgestaltet, keiner liebe wert?
bin ich von Familie und abkunft her etwa ein nichts?
mögen die götter dich so gefällig wie schön machen!
dann wärst du, cinthia, auf ewig teuer.
Wenn ich deine schönheit betrachte, bist du der liebe des sonnengottes 
würdig –
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oder überstrahlt dein licht das seine sogar?
Wem würdest du nicht gefallen, wenn du sogar dem donnernden herrn 
der götter gefällst,
wenn du deine haare auf dem rücken gelöst dem Wind entgegenhältst,
oder wenn deine haare zu einem goldenen Zopf geflochten sind
und du den rest deines körpers mit Purpur verhüllst?
mit ausnahme eines einzigen gutes besitzt die schöne cinthia alles, was 
schöne mädchen ihr eigen nennen,
und dieses gut ist hingebungsvolle Zärtlichkeit. erst wenn du, cinthia, 
auch diese gewinnst, werde ich ein ewig glücklicher liebhaber sein.
adieu denn wohl, und gib unserer leidenschaft nach,
und füge deinen gewohnheiten die hingebungsvolle Zärtlichkeit hinzu.8

in diesem gedicht geht es um überredung durch kunstvolle sprache: 
die geliebte soll durch virtuose rhetorik willig gemacht werden. dabei 
zieht der liebende alle register, vom Vergleich mit einer rose bis zu 
den olympischen göttern. doch unter die konventionen und herkömm-
lichen Wendungen haben sich unverwechselbar eigene Wahrnehmun-
gen Piccolominis gemischt: die goldenen haare, hier zum Zopf, in an-
deren texten zum knoten gebunden, waren für ihn abseits aller topoi 
hervorstechende merkmale holder Weiblichkeit. es überrascht daher 
nicht, dass schon seine Zeitgenossen nach real existierenden Vorbildern 
suchten.

Amouren und nützliche Netzwerke

trotz dieser individuellen Züge ist eine deutung der Verse als «be-
kenntnis» in eigener sache problematisch. Poeme dieser machart waren 
in erster linie belege für belesenheit und beredsamkeit. ihr Verfasser 
stellte unter beweis, wie viele seltene lateinische Wörter er richtig an-
zubringen wusste und gab darüber hinaus eine kostprobe seiner kom-
plizierten syntax. nach «authentischem» gefühl darin zu suchen, wäre 
ein allzu romantisches unterfangen. der humanist aus corsignano 
nutzte die liebesdichtung zur stetigen Verfeinerung seiner rhetorischen 
strategien. das sollte sich später bezahlt machen, denn auf allen statio-
nen seiner langen karriere war er darauf angewiesen, sein Publikum in 
eingängiger rede durch wirkungsvoll präsentierte argumente zu über-


