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When Fuga designed the plan for the Bourbon 

royal chapel for King Ferdinando in 1766, he 

was at the apex of his career. Though unexe

cuted, the plan gives us further evidence of 

how he introduced a new starting point in 

Neapolitan architecture by transforming the 

exuberant local Baroque into a severe and 

controlled style, for which he found inspira

tion in local Neapolitan architecture, such as 

the Carafa chapel in the Duomo. His talent to 

translate local architectural forms into a mod

ern »international style« must have met the 

needs of King Ferdinando, who wanted to 

build a mausoleum capable of recalling the 

continuity with the Angevin past of Naples, 

but also the connections with the architectural 

strategies of the main branch of his family, the 

French one.

Fulvio Lenzo

Etienne Hamon

Un chantier flamboyant et son rayonnement: Gisors et les eglises 

du Vexin francais

Besangon, Presses Universitaires de Franche-Comte 2008 (Annales Litteraires de 

VUniversite de Franche-Comte, n° 834, serie ^Architecture^, n° 3). Diffusion: Paris, 

Editions Picard. 832 S., 414 Abb., 3 Diagramme und 7 Tabellen im Text, 22 Seiten 

Tabellen im Anhang. ISBN 938-2-84863-219-9

Seit Roland Sanfagons Architecture flam- 

boyante en France (1971) ist fiir diesen Stil 

monographische und regionale Einzelfor- 

schung gefragt wie die von Marcel Grandjean 

in der franzdsischen Schweiz betriebene (in 

Vorbereitung: L’architecture religieuse a la fin 

du Moyen Age en Suisse romande) oder die 

Untersuchung von Jurgen Hugger tiber das 

Flamboyant im Orleanais (1996). Im Fall der 

Stadtpfarrkirche von Gisors verspricht die 

gute Quellenlage wie einst in Xanten (Stephan 

Beissel, 1883-87) neue Einsichten in die 

Baufiihrung und in das Zusammenwirken der 

Akteure beim Bau grower Pfarrkirchen des 

Spatmittelalters, wie man sie aus Schwaben 

(Klaus Jan Philipp 1987) kennt. SchlieElich 

handelt es sich - durch den Siidwestturm - um 

einen in alien Ubersichtswerken genannten 

Fall des Wechsels vom Flamboyant zur 

Renaissance (z. B. Palustre 1879!^, Geymiiller 

i898ff., Hautecoeur 1943ff.). Der Autor, 

Archivforscher und Kunsthistoriker, forscht 

fiber die franzdsische Kunst des 15. und 16. 

Jh.s und lehrt als »Maitre de conference« an 

der Sorbonne.

Das Vexin ist eine zwischen Paris und Rouen 

nordlich der Seine gelegene, durch die 

Anspriiche des Herzogs der Normandie und 

des franzdsischen Konigs zweigeteilte histori- 

sche Landschaft; Gisors liegt an der Grenze 

zwischen Vexin frangais und Vexin normand 

und gehort heute zum Departement Eure.

Patronatsherr der Stadtpfarrkirche der hll. 

Gervasius und Protasius von Gisors war seit 

1037 die Abtei Marmoutier bei Tours. Das 

Prasentationsrecht fiir den Pfarrer war an das 

Priorat Saint-Ouen vor den Toren von Gisors 

delegiert. Zum Bau der Flamboyantzeit trugen 

diese Konvente nichts bei. Stadtgrenze und 

Pfarreigrenze stimmten iiberein; Stadtbewoh- 

ner und Pfarrgenossen umfaEten dieselben 

Personen. Anders als etwa in Dole oder Ulm 

leitete nicht die Stadt, sondern die Pfarrei den 

Kirchenbau, die »Fabrik«; der Baukostenbei- 

trag der Stadt war vergleichsweise gering. Mit 

dem zumeist abwesenden Pfarrer war dabei 

kaum zu rechnen. Visitationsakten (Didzese 

Rouen, Archidiakonat Vexin) haben sich nicht 

erhalten; der Archidiakon wohnte der jahrli-
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chen Rechnungsablage von Kirchenfabrik und 

grol?en Bruderschaften bei. Als Schatzmeister 

wirkten hier Magistraten, Richter und wohl- 

habende Burger, die alle in den iiberaus zahl- 

reichen Bruderschaften organisiert waren und 

oft mehr als einer zugleich angehorten. Im 

Jahre 1550 zahlte die Stadt bei schatzungs- 

weise 1500 Seelen 26 Bruderschaften, bis 

1600 vier weitere; diese bildeten auch das 

Geriist der Zunftorganisation. Viele Stiftun- 

gen wurden von den Bruderschaften verwal- 

tet.

Die alteste, grdl?te und reichste Bruderschaft 

war die Confrerie Notre-Dame de 1’Assomp- 

tion. Es ist ein Gliicksfall, dal? die Rechnungen 

dieser Marienbruderschaft fiir die Jahre 1438- 

1567, wenn auch mit Liicken, erhalten sind. 

Ebenso sind mit Liicken von hochstens drei 

Jahren die Fabrikrechungen iiberliefert. 

Flamon hat im Anhang seines Buchs auf 

benutzerfreundliche Weise Ausziige aus diesen 

Quellen veroffentlicht, die nur durch die unbe- 

friedigende Edition von Leon de Laborde 

bekannt und lange verschollen waren (zuerst 

in Annales archeologiques 1849; die Liste der 

Fabrikrechnungen in Binding 1993 fiihrt sie 

nicht auf). Unter den Bildquellen sind hervor- 

zuheben die von Aubin-Louis Millin publizier- 

ten Zeichnungen (1792) sowie fiinf Blatter 

von Gisors und anderen Kirchen im Vexin von 

Augustus Welby Northmore Pugin (1836, 

British Museum).

Die genannten Schriftquellen - ungefahr fiinf 

Laufmeter Akten - geben Auskunft fiber das 

Geflecht von Institutionen und Personen, die 

den Bau der Pfarrkirche anstiel?en, planten, 

organisierten, finanzierten, ausfiihrten und 

ausstatteten, aber auch liber Herkunft und 

Preise der Baumaterialien, Glasgemalde und 

Skulpturen, die Hierarchic auf dem Bauplatz, 

die Lohne. Das bau-, sozial- und wirtschafts- 

geschichtlich Wichtige teilt Hamon in einem 

sorgfaltig strukturierten Text und in Tabellen 

mit. Zum Baubetrieb kann der Neugierige in 

den solchermal?en edierten Quellen nur 

wenige eigene Funde machen: Der nur einmal 

erwahnte Kauf von Tuch (»camenas«, 1499/ 

1500) zum provisorischen Verschliel?en von 

Fenstern deutet darauf hin, dal? der Bedarf 

sonst durch Naturalgaben gedeckt wurde; die 

erste Erwahnung eines »estaymmier« (zu 

»etain«, Zinn) im Jahre 1538 und die Verwen- 

dung von Weil?blech fur Klempnerarbeit im 

Oktober 1542 (am Berner Munster schon 

1521) zeigt das Aufkommen eines neuen 

Materials. Die Verwendung verschiedener 

Steinsagen ab 1497 kommentiert Hamon aus- 

fiihrlich.

Der Text gliedert sich in drei Teile: Im ersten 

Teil untersucht der Verfasser die Bedingungen 

fiir die Bliite des Flamboyant im Vexin. Der 

zweite Teil ist dem Teilneubau der Jahre 1497- 

1548 und dem Nachspiel bis 1591 am Siid- 

westturm gewidmet; er beruht auf intensivem 

Quellenstudium. Im dritten Teil, der genau in 

der Mitte des Buchs beginnt, folgt die Bauana- 

lyse; sie zeigt als planenden und leitenden 

Architekten, Steinmetzen, Laubhauer und 

Bildhauer in den Jahren 1516-48 Robert 

Grappin, weist auf die Referenzbauten hin 

und untersucht die Ausstrahlung der Bauhiitte 

von Gisors in den Kirchenbauten des Vexin 

frangais. Nach Hamon darf man annehmen, 

dal? Robert Grappin auch das italianisierende 

Projekt des Siidwestturms (»grosse tour«) 

gezeichnet hat, dessen Grundmauern 1542 

gelegt wurden, und dal? dieses Projekt ver- 

bindlich blieb, als der Bau fiinf Jahre spater, 

nach Beseitigung der schweren Sturmschaden 

des Jahres 1543, noch unter seiner Leitung 

fortgesetzt werden konnte.

Was finden die Baumeister des Flamboyant 

vor? Langhans und Querhaus mit Firsthohe 

von gegen 16 Metern, wohl einen Neubau 

nach dem Brand von 1124, einen um 1180 

erbauten Vierungsturm und einen dreischiffi- 

gen, dreigeschossigen, gerade geschlossenen 

Ghor mit Rosenfenster aus der Zeit um 1230- 

40 (Weihe 1247).
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Abb. i Gisors, St-Gervais-St-Protais, Die Nord- 

fassade des Querbauses, 1516-24 von Robert 

Grappin (E. Hamon)

Der Bauvorgang folgt einem verbreiteten 

Muster, das die standige Benutzung des Got- 

teshauses gestattet. Die Arbeiten beginnen 

1492 mit punktuellen Eingriffen: einem neuen 

(West-P)Portal und zwei Kapellen an der 

Nordflanke des Chors. 1498 setzt eine syste- 

matische Gesamterneuerung ein, die mit ost- 

lich und siidlich an den hochgotischen Ghor 

schlieEenden Kapellen und einem zweige- 

schossigen Sakristei-Tresor-Gebaude an der 

Siidostecke anhebt und sich 1500-15 mit dem 

siidlichen, 1516-24 mit dem als Haupteingang 

gestalteten nordlichen Querhausflligel (erst- 

mals nach Planen von Robert Grappin, Abb. 

1) fortsetzt, die bereits die Disposition des 

ganzlich neu zu erbauenden Langhanses vor- 

bestimmen: flinfschiffig (wie Notre-Dame und 

Saint-Eustache in Paris) mit Kapellennischen 

und einem Mittelschiff von 24,5 Metern 

Scheitelhohe. Zuerst auf der Siidseite, dann 

auf der Nordseite wird von Osten nach 

Westen in vertikalen Abschnitten gebaut. 

1529, nach vorangegangener Expertise durch 

Meister aus Beauvais (von Saint-Etienne?) und 

Les Andelys (Stiftskirche), fangt der Bau des 

siebenjochigen Langhaus-Mittelschiffs an, ab 

1532 wachsen der nordliche Frontturm und 

die Fassade empor. Ab 1540 folgen Dachstuhl 

und Strebebogen. 1543, zu einem offenbar 

ungllicklichen Zeitpunkt, noch ehe im Mittel

schiff alle Hochfenster verglast und die 

Gewdlbe eingezogen sind, deckt ein Dezem- 

bersturm das Dach ab und richtet am 

Dachstuhl groEe Schaden an. 1547 wendet 

man sich wieder dem bereits 1542 auf Pfahlen 

fundamentierten siidlichen Frontturm zu, der 

ungemein breit und seltsam abgewinkelt ist 

und an dem die klassischen Saulenordnungen 

exerziert werden. 1557/58 holt man zwei 

Steinmetzmeister aus Paris als Experten und 

setzt darauf den Turmbau fort. Nun werden 

die beiden westlichen Joche gewdlbt, die Ver- 

glasung der Hochfenster abgeschlossen und 

die Langhausgeriiste entfernt. Das Innere 

erhalt 1570-72 einen steinernen Lettner und 

1578-80 eine Orgelempore. GroEe Schaden 

verursachen die Unwetter von 1702 und 1705, 

die Franzdsische Revolution und der Zweite 

Weltkrieg. Hamon schildert die Restaurie- 

rungsgeschichte in gebotener Kiirze. Aus sei- 

nen sorgfaltigen stilgeschichtlichen Uberle- 

gungen und Vergleichen seien nur zwei her- 

ausgegriffen und zusammengefaEt. Sie 

betreffen die Fassade des nordlichen Quer- 

schiffarms und die vier Reihen von Langhaus- 

pfeilern.

Am Querhaus loste 1516 ein j lingerer Entwer- 

fer, offenbar Robert Grappin, einen alteren, 

offenbar Robert Jumel, ab, mit dem er noch 

fiinf Jahre lang die Bauleitung teilte. Der nord- 

liche Querhausarm stellte vor neue Aufgaben: 

die VertikalerschlieEung und die Auszeich- 

nung des Hauptportals in der Achse der 

schmalen Kirchgasse. Durch die flankierenden 

Treppentlirme loste sich Grappin von der
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Dreigeschossigkeit des Chors und der dutch 

den siidlichen Querhausarm bereits vorgege- 

benen Zweigeschossigkeit des Langhaus-Mit- 

telschiffs. Die Fassadeninnenseite wird in 

zweidrittel Hohe dutch einen mittels Balu

strade hervorgehobenen Riicksprung unter- 

teilt. Das Portal setzt sich liber dem Sturz in 

einem blinden, hohen, vertieften, nur mit 

Mal?werkfransen verzierten Bogenfeld fort. 

Der seitliche Schmuck besteht aus schlanken 

Tabernakeln. Das Fenster wird vom dichten 

Mal?werk einer Rose beherrscht, das von fiinf 

Lanzetten getragen wird, und von einem Pro

fil gerahmt, das sich von der ringsum glatten 

Mauerflache abhebt und den rundbogigen 

Abschlul? unterstreicht. Die Fassade benutzt 

Elemente der wenig alteren und zuverlassig 

datierten Fassaden, die Martin Chambiges in 

Sens, Beauvais und Troyes geschaffen hat, 

unterscheidet sich aber durch den bis zum 

Rosenscheitel reichenden Portalwimperg und 

den reich verzierten, den Hohenunterschied 

zwischen Chor und Langhans maskierenden 

Giebel. Die Nachricht, dal? Martin Chambiges 

1515/16 der Marienbruderschaft von Gisors 

beigetreten ist, lal?t Hamon vermuten, der 

Meister habe den Entwurf zum nordlichen 

Querhausarm begutachtet; die Formanalyse 

weist darauf hin, dal? Robert Grappin von 

Beauvais nach Gisors gekommen ist. Doch 

darf man unterstellen, dal? sein Gesichtskreis 

zeitlich und ortlich weiter reichte. Die Quer- 

hausarme der Kathedrale von Rouen boten 

mit ihren in der Mimdung schmaler Gassen 

aufragenden, kraftig in die Tiefe gestaffelten, 

von Rosenfenstern durchbrochenen Quer- 

hausfassaden des 13. Jh.s verwendbare Anre- 

gungen; aul?erdem empfahl sich als Referenz 

der Mittelteil von deren Westfassade, die 

Roulland Le Roux von 1509 an in Konfor- 

mitat mit den Querhausfassaden schuf.

Zu den viel beachteten Merkwiirdigkeiten des 

Langhauses von Gisors (Abb. 2) gehort es, dal? 

zwar die Pfeiler und die Gewdlbefigurationen 

des Mittelschiffs und der inneren Seitenschiffe

Abb. 2 Gisors, St-Gervais-St-Protais, Die sud- 

lichen Seitenschiffe, 1523-36 von Robert Grap

pin (E. Hamon)

einheitlich, sodann die Kapellenfronten und 

ihre Mal?werkfenster wenigstens innerhalb 

einer Seite einheitlich, die Pfeiler der Seiten

schiffe jedoch uneinheitlich gestaltet sind, ja 

»beinahe ein Repertorium dessen darbieten, 

was die Spatgotik zu erfinden imstande war« 

(Roland Recht 2002). Am auffalligsten sind 

die gedrehten Pfeiler, die von Pariser Beispie- 

len angeregt sein diirften (Chorumgang von 

Saint-Severin, ab 1491). Vielfach sind die 

Schafte mit Emblemen verziert, der Pfeiler der 

Gerber sogar mit Relieffiguren; Pfeilerstiftun- 

gen sind auch anderwarts bekannt.

Es gibt wohl keine angemessene Frage, auf die 

Hamons Monographic der Stadtpfarrkirche 

von Gisors nicht eine dem heutigen Stand der 

Forschung entsprechende Antwort wiil?te.

Georg Germann
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