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Raphaels in diesem Jahr zum 500. Male wiederkehrender Geburtstag veranlaBte 

die Bibliotheca Hertziana und die Musei Vaticani, gemeinsam ein Raphael-Kollo- 

quium nach Rom einzuberufen. Die Grundidee dieses Unterfangens war es, vor 

bzw. in den originalen Werken Raphaels eine kritische Sichtung unseres Kenntnis- 

standes durch jene Forscher vomehmen zu lassen, die sich in jiingster Zeit zum je- 

weiligen Objekt geauBert haben. Die Eigendynamik solch eines Kongresses sowie 

die ungleiche Forschungslage in den verschiedenen Bereichen von Raphaels Oeuv

re fuhrten jedoch dazu, daB neben den erbetenen Resiimees bereits publizierter 

Untersuchungen viele neue Einsichten zur Diskussion gestellt wurden. Die vom 

Veranstalter gewiinschte Beschrankung jedes Referenten auf ein einzelnes Werk 

hatte weiter zur Folge, daB mit Ausnahme zweier offentlicher Festvortrage am Be- 

ginn und SchluB des Kongresses (A. Chastel/Paris: „Amor sacro e profano nell’arte 

e nel pensiero di Raffaello“; G. C. Argan/Rom: „Raffaello e la critica“) meist kei- 

ne iibergreifenden Fragen erbrtert wurden, sondern eine sich oftmals aufsplittern- 

de Detailforschung im Vordergrund stand, folglich Synthesen kaum versucht wur

den.

Selbst acht Tage reichten nicht aus, um alle in Rom versammelten Bildwerke und 

Architekturen Raphaels zu erortern. So blieben mehrere Bauten, das Doppelpor- 

trat der Sig. Doria-Pamphili, der Jesaias in S. Agostino, aber — bedauerlicherweise 

— auch Schliisselwerke wie die Madonna di Foligno und die Cappella Chigi in S. 

Maria della Pace ausgeklammert. Statt dessen wurden die beiden Altartafeln aus 

Raphaels vorromischer Zeit (Marienkronung/Vatikan, Grablegung/Villa Borghe

se) mit einbezogen.

Im Vatikan, wo die erste Halfte der Tagung stattfand, hatte F. Mancinelli von 

den Musei Vaticani durch die SchlieBung des Stanzentraktes fur den offentlichen
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Besuch optimale Bedingungen fur die Referate und Diskussionen vor Ort geschaf- 

fen. Ein fahrbares Geriist ermoglichte obendrein, auch hoher gelegene Partien der 

Wandmalereien und Gemalde aus nachster Nahe zu studieren.

Stanza della Segnatura. M. Winner/Rom begann mit einer neuen Interpretation 

des Disputa als Allegoric der „ecclesia spiritualis“, die aufgebaut ist aus lebenden 

Steinen (1 Petr 2) mit Christus als dem Eckstein und Gottvater mit Quadratnimbus 

als ,, caput anguli“. In diesem Lichte erfuhren der Architekturportikus auf dem frii- 

hen Windsor-Entwurf (RZ 258) und der Pfeiler von Neu-St. Peter im ausgefiihrten 

Fresko eine spezifische Sinngebung. — J. W. O’Malley, S. J./Cambridge (USA) 

skizzierte den kulturellen Kontext fur die Schule von Athen, ohne daB der von ihm 

entdeckte Text eine unmittelbare Verstandnishilfe fur die Gestaltung des Freskos 

bietet (vgl. seinen Aufsatz The Vatican Library and the School of Athens: a text of 

Battista Casali, 1508. In: The Journal of Medieval and Renaissance Studies 7,1977; 

Wiederabdruck in: Rome and the Renaissance. London 1981). — E. Schroter/Got- 

tingen gab eine ausgefeilte, in alien wesentlichen Punkten iiberzeugende formale 

und ikonographische Deutung des ParnaB, die bisher leider nur in einem Vortrags- 

resiimee ohne Nachweise vorliegt (Aetas del XXIII Congresso Internacional de Hi- 

storia del Arte. Bd. 3, Granada 1978). — Die Justitia-Wand behandelte H. Pfeiffer, 

S. J./Rom: neben Hinweisen auf die seit Melnikas 1975 gut zuganglichen illustrier- 

ten Decretum Gratzh/h-Handschriften als Vorstufen fur die Ubergabe der Dekreta- 

len stellte er, wie bereits in friiheren Publikationen zur Stanza della Segnatura 

(Festschrift L. Dossier, 1972; Zur Ikonographie von Raffaels Disputa. Rom 1975), 

erneut den Augustinergeneral Egidio da Viterbo in den Vordergrund seiner ikono- 

graphischen Deutungsversuche zu den vier Tugenden. (Die zu einem spateren 

Zeitpunkt des Kongresses in einem improvisierten Kurzreferat dargelegten sehr 

behutsamen Uberlegungen des Egidio-Experten O’Malley zu Egidios eher unbe- 

deutender Rolle am papstlichen Hof bot hier eine von alien „Egidio-Skeptikern“ 

gern vemommene Warnung.) — Ohne einleuchtende Riickschliisse auf Raphaels 

Arbeitsweise bei der Konstruktion seiner Bildraume blieb der detaillierte Bericht 

von G. Spagnesi/Rom liber photogrammetrische Untersuchungen, die er an Ra

phaels gemalten Architekturen in alien drei Stanzen durchgefiihrt hat und im 

Herbst dieses Jahres in einer eigenen Ausstellung vorstellen wird.

Stanza d’Eliodoro. In einer brillanten, methodisch differenzierten Analyse und 

Interpretation der Vertreibung des Heliodor beleuchtete J. Shearman/Princeton 

Raphaels Arbeitsweise als Historienmaler. Sein Uberblick fiber die verschiedenen 

Planungsphasen der Komposition und uber die vielfaltigen formalen Vorbilder ent- 

hielt auch eine bisher ungedeutete Architekturskizze auf einem Blatt in Frankfurt 

(RZ 395a). Gestiitzt auf die exegetische Tradition zur Vertreibung des Heliodor 

einerseits und auf die grundsatzliche, aber auch unter Julius II. z. Zt. der Pro- 

grammkonzeption aktuelle Rolle der Finanzen fur die materielle Papstautoritat an- 

dererseits deckte Shearman den wahren Sinngehalt der Vertreibung des Heliodor
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auf: Triumph uber die Avaritia (vgl. umgestiirzte Vase mit Miinzen); generell, d. h. 

auch fur den im Fresko dargestellten Auftraggeber gfiltiges alttestamentarisches 

Exemplum gottlicher Sanktionierung weltlichen Kirchenbesitzes (vgl. ,,in nuce“ 

bereits Proceedings of the British Academy 57, 1972). — Die Uberlegungen von P. 

L. De Vecchi/Mailand zur Befreiung Petri kreisten um die Unterschiede zwischen 

dem Modello in den Uffizien (RZ 408) und dem Fresko, die er mit den Kategorien 

„inventio“ des Kiinstlers und ,,dispositio“ des Auftraggebers zu prazisieren ver- 

suchte, um das Idealportrat Julius’ II. in der Gestalt des Petrus und um die formale 

wie inhaltliche Verwandtschaft zwischen der Befreiung Petri und Raphaels Ent- 

wiirfen zu einer Auferstehung Christi, die Paolo Giovio irrtiimlicherweise in die- 

sem Fresko dargestellt sah. So problematisch wie De Vecchis Deutung der Befrei

ung Petri als Befreiung Julius’ IL aus dem „carcere terreno“, so umstritten blieben 

auch die Darlegungen von J. Traeger/Regensburg zur Planungsgeschichte und alle- 

gorischen Deutung der Attilaschlacht sowie seine in der Diskussion erneut vorge- 

brachten Ausfiihrungen zur kaum haltbaren Friihdatierung der Decke und zur Sol- 

Luna-Antithetik zwischen der Messe von Bolsena und der Befreiung Petri fRomi- 

sches Jahrbuch fur Kunstgeschichte 13, 1971; vgl. abweichend Shearman in Proceed

ings of the British Academy 57, 1972, und E. H- Gombrich, Topos and Topicality in 

Renaissance Art. The Society for Renaissance Studies, London 1975).

Stanza dellTncendio. Hier konzentrierte sich das Interesse auf die Kronung Karls 

d. Gr. durch Leo III., deren spektakulare Restaurierung wenige Tage vor KongreB- 

beginn abgeschlossen werden konnte. Die unter Mancinellis Aufsicht durchgefiihr- 

te Reinigung hat dem Kolorit dieses in der bisherigen Literatur nicht sehr hoch an- 

gesehenen Freskos seine urspriingliche strahlende Frische zuriickgegeben. Einzel- 

ne Kopfe, die Reflexe auf den metallischen Gegenstanden und die figiirlich ge- 

schmiickten Paramente bestechen jetzt durch ihre virtuose Ausfiihrung; und nach 

Abnahme der in dunklem Einheitston ausgefiihrten Ubermalungen prasentiert sich 

das Hintergrundstuch nun als ein durch vertikale Goldstreifen und verschiedenfar- 

bige Felder gegliederter Farbakzent. Mancinelli berichtete fiber diese und andere 

bei der Restaurierung zutage geforderte neue Erkenntnisse: die ungewdhnlich ho- 

he Zahl von Tagewerken (75, d. h. fast jeder Kopf ist eine eigene Giornata), Spol- 

vero-Reste von der Kartoniibertragung, Intonaco-Ritzungen (teils freihand, teils 

mit dem Lineal). Offenkundig ist die Beteiligung verschiedener Hande an der Aus- 

fiihrung. Mancinelli sah sechs verschiedene Kiinstler am Werk, nannte aber nur fur 

den Soldaten in der Riistung sowie fur das ohne Kartonvorlage angelegte Tonnen- 

gewdlbe als einzigen Namen Raphael. Dessen Beteiligung an der Freskierung wur- 

de auch in der Diskussion vertreten (Oberhuber, Shearman).

Auch A. Nesselrath/Rom betont Raphaels Anteil an der Karlskronung anhand 

eines Uberb licks fiber die wenigen erhaltenen Vorzeichnungen, denen er erstmals 

und zu Recht auch die Armstudie in Haarlem (RZ 436) hinzufiigte. AufschluB- 

reich war auch seine Ableitung bzw. Einordnung der Einzelformen der Hinter- 

grundsarchitektur und der Hinweis auf Diirers Kleine Holzschnitt-Passion (Aller-
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dings hat in diesem Faile nicht B.31, sondern B.28 die Anregunggeliefert; vgl. Auf- 

satz des Verf. in Zeitschrift fur Kunstgeschichte 46, 1983). — Keiner der Referenten

— auch nicht J. Guillaume/Tours (,,Raffaello, Leone X e Francesco 1") — konnte 

mit seinen Ausfuhrungen zur ikonographischen Mischstruktur dieses Freskos iiber- 

zeugen, wie iiberhaupt das noch immer nicht befriedigend erforschte Gesamtpro- 

gramm der Stanza dell’Incendio auch auf diesem KongreB unerortert blieb. J. Jaco- 

by/Hamburg, der hierzu eine Dissertation vorbereitet, beschrankte sich auf einen 

nicht ganz gegliickten Versuch, den urspriinglichen Figurenbestand der Sockelzone 

zu rekonstruieren. — Viel diskutiert und in der Auslegung umstritten waren 

schlieBlich die von Mancinelli beobachteten Eicheln auf den beiden Pfeilem, die 

den das Borgobrand-Fresko iiberfangenden Bogen tragen. Sollten sie als Hinweis 

auf die Wappeneicheln des im Februar 1513 gestorbenen della Rovere-Papstes Ju

lius II. gelesen werden, so hatte dies Konsequenzen fur die Datierung des Borgo- 

brandes, zumal der Befund der Tagewerke am rechten Pfeiler darauf hindeutet, 

daB Teile der Amphoratragerin vor den Eicheln am Pfeiler gemalt wurden.

Sala di Costantino. Verf./Munster erorterte Fragen der Ikonographie sowie zwei 

Aspekte von Raphaels Beitrag zur S. d. C.: das Dekorationssystem und die Histo- 

rienmalerei „all’antica“ (vgl. Die Sala di Costantino im Vatikanischen Palast. Hil- 

desheim/New York 1979). An Raphaels Auseinandersetzung mit Textvorlagen 

und Bildquellen wurde sein Verhalten als zugleich Historiker und Poet veranschau- 

licht. Im Widerspruch zu den Zeugnissen Sebastiano del Piombos und Vasaris ver- 

traten Oberhuber und Shearman in der Diskussion weiterhin die Ansicht, daB in 

den zugegebenermaBen vorziiglich gemalten Olfiguren der Comitas und Justitia 

mit einer eigenhandigen Beteiligung Raphaels zu rechnen sei.

Loggien / Stufetta I Loggetta. B. Davidson/New York gelang es, die bislang nur 

selten untersuchte Auswahl der biblischen Themen der Raphael-Loggien in die 

Tradition enzyklopadischer, didaktischer Heilsprogramme einzuordnen. — Bei ei

ner Begehung der nicht offentlich zuganglichen Teile des Vatikanischen Palastes 

erorterte C. L. Frommel/Rom die Bauformen aller drei Loggien und grenzte den 

Beitrag Raphaels in den beiden unteren Loggien von dem Bramantes ab. — N. Da- 

cos/Briissel kommentierte den fur eine fruchtbare Erbrterung allzu beengten Be- 

such der kleinen Stufetta des Kardinals Bibbiena. Aufschliisse, vor alien Dingen 

auch zum Dekorafionsprogramm, verspricht ein von Henrik Lilius geleitetes For- 

schungsprojekt der Universitat Helsinki, dessen Ergebnisse Ende dieses Jahres im 

Rahmen einer Stufetta-Ausstellung im Castel S. Angelo prasentiert werden sollen.

— In der Loggetta belegte Dacos die antiken Ausgangspunkte (bes. Donuts Aureo) 

fur das Dekorationssystem und unterbreitete ein angesichts des rudimentaren Er- 

haltungszustandes der Malereien erstaunlich detailliertes Konzept der Handeschei- 

dung: G. F. Penni, Perino del Vaga, Giulio Romano, Tommaso Vincidor, Pedro 

Machuca und Alonso Berruguete. Als leitenden Kopf sieht sie Giovanni da Udine,, 

nicht aber Raphael.
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Oddi-Marienkrdnung. Im AnschluB an Passavant (1860, Bd. 2, 13) rekonstru- 

ierte S. Ferino Pagden/Rom eine friihe Planungsphase auf der Basis zweier von Fi- 

schel ausgeschiedener Zeichnungen in Budapest und Paris (Das Blatt in Budapest 

ist kiirzlich von R. Zentai, Bulletin du Musee Hongrois des Beaux-Arts 53, 1979 

vermutungsweise auf die Monteluce-Marienkronung bezogen worden.). Diese sich 

an Perugino orientierende reine Assunta sei dann, analog zur Genese der Grable- 

gung in der Villa Borghese oder der Transfiguration, erst in einem zweiten Schritt 

um Ziige einer Marienkrbnung erweitert worden. Der durch die kiirzliche Reini- 

gung des Bildes offenkundig gewordene Befund eines unterschiedlichen Farbauf- 

trages in der oberen und unteren Bildhalfte (Mancinelli) entfachte eine lebhafte 

Diskussion um die von Ferino Pagden vorgeschlagene Vollendung des Bildes vor 

dem Herbst 1503 (De Vecchi: untere Bildhalfte spater) und um die von Shearman 

{Master Drawings 15, 1977) angenommene friihe Rom-Reise Raphaels um 1503, 

die Frommel energisch bezweifelte.

Transfiguration. Nach sehr allgemeinen Ausfiihrungen von M. Calvesi/Rom zur 

Ikonographie („I tempi della rappresentazione in Raffaello“) versuchte D. A. 

Brown/Washington den besonders seit Strzygowski 1898 und Weil-Garris 1972 

meist bekannten und oft sehr wortlichen Entlehnungen aus Werken Leonardos 

ostentativen Charakter beizumessen und verwies dabei auf Formen zeitgendssi- 

scher literarischer Imitatio, bei denen in ahnlicher Weise die Ubemahmen offen

kundig sein sollten (vgl. Bembos Petrarca-Zitate). So wie sein Wettbewerbs-Kon- 

trahent Sebastiano del Piombo die Hilfe Michelangelos in Anspruch nahm, habe 

sich Raphael bewuBt auf Leonardo gestiitzt, um als dessen wiirdiger Nachfolger zu 

erscheinen. — Die nach der letzten Restaurierung des Bildes wieder sichtbare iiber- 

waltigende Qualitat in Kolorit und Malweise lieB eine Diskussion liber Raphaels 

Eigenhandigkeit wesentlicher Partien gar nicht erst aufkommen.

Apostelteppiche. Einen Hohepunkt des Kongresses bedeutete die durch Manci

nelli erstmals seit dem 17./18. Jahrhundert wieder ermoglichte Aufhangung von 

Raphaels Apostelteppichen in der Sockelzone der Sixtinischen Kapelle. Fur wenige 

Tage bot sich die auBergewohnliche Gelegenheit, die von White/Shearman {Art 

Bulletin 40, 1958) bzw. Shearman {Raphael’s Cartoons. London 1972) rekonstru- 

ierte Abfolge der Teppiche in ihrem Zusammenhang mit der alteren Ausmalung 

der Sixtinischen Kapelle zu erleben. Trotz einer Reihe veranderter Gegebenheiten 

(Altarwand, Cancellata, seitliche Teppichbordiiren) vermittelte die Hangung einen 

guten Eindruck von Raphaels Integrationsbestrebungen, wobei der MaBanglei- 

chung der Bildfelder an die Quattrocento-Fresken eine Korrespondenz zu Michel

angelos Decke hinsichtlich FigurengroBe und -gewicht gegeniiberstand (vgl. Abb. 2 

und 3). — Nach einem ausgewogenen Uberblick liber formale und inhaltliche 

Aspekte der Teppichfolge durch R. Harprath/Miinchen unterstrich Shearman die 

in seinem Buch von 1972 aufgestellten Thesen zu den kompositorischen und iko- 

nographischen Beziigen zum Moses- und Christus-Zyklus des Quattrocento (vgl.
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die Tituli), die dutch die Anschauung in der Sixtinischen Kapelle bestatigt warden. 

Fiir die bisher nur in einer Kopie in den Uffizien greifbare Modellstudie zum Opfer 

in Lystra (RZ 449a) verwies Shearman auf eine neu erworbene Silberstift-Zeich- 

nung Raphaels im Louvre.

Villa Farnesina. Wie sehr ein fragmentarischer Kontext unsere Verstandnismog- 

lichkeiten einengt, zeigte sich besonders deutlich vor Raphaels Fresken in Agostino 

Chigis Villa Farnesina.

Galatea. Nach dem Resiimee, das C. Thoenes/Rom von seiner griindlichen Un- 

tersuchung zur Galatea gab (Festschrift fiir O. v. Simson, Berlin 1977), blieb das 

Hauptproblem, auf welche Weise und dutch wen nach den Vorstellungen Agostino 

Chigis die iibrigen Wandfelder zwischen den It. Frommel und Oberhuber bereits 

von Peruzzi gemalten Grottesken-Pilastem gefullt werden sollten.

Psyche-Loggia. Um eine ErschlieBung der urspriinglichen Konzeption des Amor 

und Psyche-Zyklus bemiihte sich M. J. Marek/Rom. Ihre Szenenrekonstruktion fiir 

die Liinetten und die Landschaften aut den Wanden ist denkbar, aber nicht zwin- 

gend. Im AnschluB an Shearman 1964 (Jahrbuch der Kunsthist. Sammlungen in 

Wien N. F. 24) unterstrich sie die Bedeutung des besonders hervorgehobenen Mer- 

kur fiir den Auftraggeber als Bankier, Kaufmann und Verleger. Problematisch 

bleibt aber der Versuch, die Famesina-Fresken einer zu engen biographischen Les- 

art zu unterwerfen, namlich Galatea wie Psyche-Loggia auf geplante Hochzeiten 

Agostino Chigis zu beziehen: Galatea = Chigis Werben um Margarita Gonzaga (so 

Thoenes), Psyche-Loggia = Vermahlung mit Francesca Ordeaschi im August 1519 

(so Marek). AufschluBreich war dagegen Mareks Prasentation einer von Kristina 

Herrmann-Fiore Alberto Alberti zugeschriebenen Zeichnung einer Toilette der 

Venus (Rom, Gabinetto Nazionale delle Stampe, F. N. 2983, vol. 2503), die mog- 

licherweise eine der fiir die Psyche-Loggia bestimmten Liinettenkompositionen wi- 

derspiegelt, enthalt sie doch zwei Dienerinnen, die mit zwei von Shearman bereits 

vermutungsweise mit der Psyche-Loggia in Verbindung gebrachten Aktstudien 

Raphaels in Chatsworth und Paris z. T. sehr genau iibereinstimmen. — Als monu

ment to married love“ deutete K. Oberhuber/Cambridge (USA) die Psyche-Log

gia. Er unterstrich die betonte Stellung des Herkules sowie die Anordnung der Put- 

ten mit den Gotterattributen nach hierarchischen bzw. gotterverwandschaftlichen 

Gesichtspunkten. In seinem Uberblick fiber die Vorzeichnungen hat er den Anteil 

der von Raphael ausgefiihrten Blatter gegeniiber 1972 (Raphaels Zeichnungen Bd. 

9) noch etwas erweitert (z. B. um den damals fiir Giulio gehaltenen Ganymed im 

Louvre); und auch in den Fresken glaubt er mehrfach Raphaels eigenhandige Be- 

teiligung erkennen zu konnen (vgl. auch Raffaello. Milano 1982).

Grablegung Christi. In ihren Uberblick iiber die bekannte Bildgenese der 1507 

datierten Tafel bezog S. Ferino Pagden auch Raphaels Studie mit Kadavem in

262



London (vgl. J. A. Gere/Ph. Pouncey, Italian Drawings in the Department of Prints 

and Drawings in the British Museum, Artists working in Rome c. 1550 to c. 1640. 

London 1983, Nr. 361 v) ein sowie eine unveroffentlichte Metallstiftstudie zum 

Oberkbrper Christi in der Ecole des Beaux-Arts, Paris. Die Diskussion machte 

deutlich, daB nicht einmal Grundfragen wie die Identifizierung der dargestellten 

Personen oder das in diesem Zusammenhang interessierende Patrozinium der Ba- 

glioni-Kapelle in S. Francesco zu Perugia geklart sind.

,,Fornarina“. K. Oberhuber resiimierte seine Forschungen zur sog. Fomarina 

(Essays presented to M. P. Gilmore, Bd. 2, Florence 1978), die in fast jeder Hin- 

sicht weiterhin ein Ratsel bleibt. GroBe Rontgendetails gaben jedoch faszinierende 

Einblicke in die kraftiger modellierende Untermalung des Gesichtes, in der man ei

ne groBere Warme und menschliche Nahe, aber auch einen Anflug von Biederkeit 

zu erkennen glaubt. Im ausgefiihrten Gemalde wurden die Gesichtsformen leicht 

gelangt, gestrafft und geglattet (vgl. Abb. 1 a und b). Auch Oberhuber wollte jetzt 

nicht mehr ausschlieBen, daB diese nuancierten, idealisierenden, aus der Lebensna- 

he entriickenden Verfeinerungen Raphaels eigenhandiger Ausfuhrung zuzuschrei- 

ben seien.

Der zweite Teil des Kongresses stand im Zeichen von Raphaels Architektur, wo 

die noch groBeres Neuland bereithaltende Forschungssituation lebhaftere Diskus- 

sionen auslbste.

S. Eligio. S. Valtieri/Rom lieferte eine in vielen Punkten neue Rekonstruktion 

des urspriinglichen Plans von S. Eligio und erorterte dessen Zusammenhange mit 

anderen Bauten Raphaels. Als urspriinglichen GrundriB sprach sie einen bislang 

iibersehenen, von Bartoli 1915 aber bereits publizierten und richtig identifizierten 

GrundriB Baldassare Peruzzis (UA 428) an, der das griechische Kreuz nicht in ein 

Rechteck eingeschrieben, sondem mit nach auBen sichtbaren Armen zeigt. Fur das 

Aussehen von Fassade und Innenraum zog sie u. a. die seit Munoz 1912 wenig be- 

achteten Zeichnungen UA 2884 und 2887 heran. Eine lebhafte Diskussion loste 

eine spate Schnitt- und AufriB-Perspektive in der Ecole des Beaux-Arts, Paris, aus, 

die Bramante als Urheber dieses Modells von S. Eligio nennt. Der Vorschlag von 

Nesselrath, S. Eligio daher als ein von Raphael iibemommenes Projekt Bramantes 

zu beurteilen, blieb nicht unwidersprochen (Frommel).

Raphaels Grab. T. Buddensieg/Bonn referierte liber Raphaels Grab im Panthe

on (Munuscula discipulorum, Kunsthist. Studien, Hans Kauffmann zum 70. Ge- 

burtstag, Berlin 1968).

Villa Madama. C. L. Frommel bot ein umfangreiches, chronologisch bis in die 

Einzelheiten fixiertes Bild von der Baugeschichte in vier Phasen: 1.) ab Herbst 

1518 Baubeginn nach Planen Raphaels (UA 273 und einzige eigenhandige Zeich-
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nung Raphaels fur V. M. UA 1356), Ausfiihrung des Sockelgeschosses; 2.) Febru- 

ar/Marz 1519 Intervention Antonio da Sangallos d. J. und Planwechsel zum Rund- 

hof. In Sangallos UA 314, 179, 1518 u. a. sieht Frommel den auf architektonische 

Soliditat, weniger auf Schonheit bedachten rationalen, technischen Experten. 

Briefprojekt Raphaels. Offen bleibt, ob der Wechsel zum Rundhof in UA 314 (vgl. 

UA 718) auf Raphael Oder Sangallo zuriickgeht. Sommer 1519: Ausfiihrung von 

Peschiera und riickwartiger Stiitzmauer. 3.) 1519/20 Ausfiihrung der Gartenlog- 

gia. 4.) Nach Raphaels Tod: unter Giulio Romano Stanzen des Piano nobile, De

tails der nur im Grundschema auf Raphael basierenden Tiber- und Gartenfassade 

und Rundhof mit Adikulenwechsel ausgefiihrt. Ab 1524 A. da Sangallo d. J. 

Hauptarchitekt. — Gegeniiber seinem Aufsatz von 1975 (Rdmisches Jahrbuch fur 

Kunstgeschichte 15) hat Frommel vor alien Dingen die Eigenstandigkeit Antonio 

da Sangallos d. J. betont und die Anteile Giulio Romanos genauer definiert. Die 

lebhafte Diskussion drehte sich um Frommels Datierung von Raphaels Briefpro

jekt nach Sangallos UA 314 (Widerspruch besonders durch F.-E. Keller/Berlin) 

und um die Funktion der Villa. Shearmans These vom Empfangsort fiir die in Rom 

eintreffenden Gesandtschaften (Rdmisches Jahrbuch fur Kunstgeschichte 20 — im 

Druck) wollte Frommel nicht beipflichten.

H. Bums/London unterzog das von ihm unter den RIBA-Zeichnungen entdeck- 

te AufriBprojekt fiir den Rundhof (Andrea Palladio, 1508—1580. The portico and 

the farmyard. Ausst. Kat. London 1975, Nr. 491) einer umfassenden, einleuchten- 

den Analyse, bei der die Einfliisse durch antike Monumente, Vitruv und Giuliano 

da Sangallo besonders herausgestellt wurden. Als Kopie der Raphael-Werkstatt 

gebe die Zeichnung einen noch nicht definitiven Entwurf Raphaels wieder, der et- 

wa Raphaels Briefobjekt entspreche, wegen MaBabweichungen aber vor UA 314 

einzuordnen sei, wobei Burns — im Gegensatz zu Frommel — mit der Moglichkeit 

rechnet, daB UA 273 und UA 314 zeitgleiche Altemativen darstellten. Unter Be- 

rufung auf Stil und Qualitat der RIBA-Zeichnung bestritt Frommel in der Diskus

sion den engen Zusammenhang mit Raphael und schlug als Einordnung „Giulio 

Romano (Werkstatt) nach Raphaels Tod“ vor. (Bums’ wichtiges Datierungsargu- 

ment der MaBabweichungen lieB er nicht gelten.) — G. Dewez/Paris berichtete 

iiber Gesichtspunkte bei seiner Anfertigung eines Holzmodells der V. M., die mit 

der fiir Anfang 1984 in Rom geplanten Ausstellung iiber Raphael als Architekt im 

Zusammenhang steht.

Cappella Chigi in S. Maria del Popolo. Breite, allgemeine Uberblicke gaben je- 

weils S. Ray/Rom („La Cappella Chigi: significato e cultura“) und E. Bentivoglio/ 

Rom. Letzterer prasentierte dabei eine um 1890 entstandene Fotografie im Archi- 

vio Chigi. Sie zeigt ein hochrechteckiges Bronzerelief mit einem Putto mit gesenk- 

ter Fackel, das It. alter Fotobeschriftung (wahrscheinlich?) von einem der beiden 

Chigi-Graber stammt. Man miiBte priifen, ob es sich um das von Fabio Chigi 1626 

an einer Schmalseite des Sarkophags gesehene Bronzerelief handelt. — Einblicke in

264



die Planungsgeschichte der Kapellenarchitektur entwickelte A. M. Odenthal/Rom 

aus einem Vergleich der Grundrisse UA 165 und 169. — Neben grundsatzlichen 

Anmerkungen zu Raphaels Einstellung zur Skulptur betonte K. Weil-Garris/New 

York verschiedene ungeklarte Fragen der Kapellendekoration. Ein Dekorations- 

konzept habe sich erst schrittweise entwickelt, Lorenzettos Jonas und Elias seien 

urspriinglich womoglich nicht fiir diesen Ort angefertigt worden, da beide Sitzfigu- 

ren nur unbefriedigend in die Nischen eingepafit werden konnten. Mit N. W. Nobis 

{Lorenzetto als Bildhauer, Bonn 1979) zog sie Giulio Romanos Zeichnung eines 

stehenden Sebastian in New York als moglichen Hinweis auf eine entsprechende 

um 1515/16 geplante Nischenfigur in Betracht. AufschluBreich war ihr Nachweis, 

daB die Mondsichel-Madonnen in zwei von Shearman {Journal of the Warburg and 

Courtauld Institutes 24, 1961) auf ein friihes Altarprojekt bezogenen Assunta-Dar- 

stellungen (Stich des Meisters mit dem Wiirfel und Zeichnung des Sebastiano del 

Piombo in Amsterdam) Beziige zur Ikonographie der Madonna di Loreto (vgl. Pil- 

germiinzen) aufweisen, der neben anderen Heiligen die Cappella Chigi geweiht ist.

Villa Lante. H. Lilius fiihrte durch dieses Werk der Raphael-Schule auf der Basis 

seiner sorgfaltigen Monographic, die die Architektur sowie die meist antiken Bild- 

und Textvorlagen der figiirlichen Dekoration behandelt, die Frage nach Raphaels 

Anteil an der friihen Planungsphase des Baus aber in kluger Behutsamkeit offen 

laBt {Villa Lante al Gianicolo. 2 Bde, Roma 1981). Das hier bereitgestellte Mate

rial unterstreicht den Rang dieser Villa als Zeugnis fiir das durch Raphael entschei- 

dend mitgepragte archaologisch-antiquarische Klima um 1520 und wird eine Fiille 

weiterfiihrender Uberlegungen initiieren. So fallt die friihe Beurteilung Raphaels 

als Poet auf, der sicher auf der Basis von Horazens „utpictura poesis“ im Kreise der 

Dichter Dante, Petrarca und Polizian portratiert wurde; oder die beim Bauherrn 

und Datar Leos X. Baldassare Turini nicht verwunderliche Gestaltung der eigenen 

Imprese in Anlehnung an den Concetto auf einer von Vettor Gambello fiir Leo X. 

angefertigten Medaille (vgl. Hill 1930, Nr. 451).

Palazz.o dell’Aquila / Palazzo Alberini. P. N. Pagliara/Rom gab fiir beide Palaste 

sehr komprimierte, viele neue Einsichten vermittelnde Bauanalysen. In beiden Fal

len versuchte er, die vom ausgefiihrten Bau abweichenden Zeichnungen im Skiz- 

zenbuch Mellon als Kopien erster Projekte Raphaels in ihrer Bedeutung aufzuwer- 

ten. Sie galten bisher als Altemativen der Raphael-Werkstatt (Frommel, Der romi- 

sche Palastbau der Hochrenaissance, 3 Bde, Tiibingen 1973). Beim Palazzo dell’A- 

quila behandelte er die antike Provenienz der Bauformen in beiden Projekten (vgl. 

Controspazio 5, 5, 1973), die Achsenverschiebung am Fassadenende sowie neues 

Bildmaterial zum Hof. Beim Palazzo Alberini beurteilte er die Zeichnung im Skiz- 

zenbuch Mellon als Kopie nach einem bereits 1514 (!) entstandenen Projekt Ra

phaels, das er in engem Zusammenhang u. a. mit der Sockelzone der Stanza d’Elio- 

doro sieht. AuBerdem erkannte er im Verso der Loggienzeichnung RZ 462 eine 

Studie fiir das Dachgesims. — In der Diskussion bestritt Frommel sowohl die Friih-
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datierung als auch Raphaels Autorschaft fur die im Skizzenbuch Mellon kopierten 

Zeichnungen, wahrend C. Elam/London auf methodische Probleme bei der Er- 

schlieBung von Altemativprojekten aus Kopien hinwies (Deuten die Abweichun- 

gen im Skizzenbuch Mellon auf abweichende P r o j e k t e , oder miissen wir mit 

Ungenauigkeiten bzw. Korrekturen des Kopisten rechnen?)

St. Peter. Im umfangreichsten Referat des Kongresses gab C. L. Frommel Ein- 

blicke in die komplizierte Planungsgeschichte von Neu-St. Peter zwischen 1513 

und 1520. Er unterschied drei Projekte Raphaels. Das erste aus dem Jahre von Ra

phaels Emennung zum Baumeister von St. Peter 1514 (GrundriB bei Serlio) sieht 

er als Korrektur des Bramante-Planes mit Bramantes eigenen Ideen, bei deutlichen 

Zusammenhangen mit den gigantischen fiinfschiffigen Planen Giuliano da Sangal- 

los vom Sommer 1513 (vgl. auch Raphaels einzige eigenhandige St. Peter-Zeich- 

nungen RZ 409, 409a). 1517:2. Projekt (Skizzenbuch Mellon) mit groBeren helle- 

ren Umgangen unter Beibehaltung des Bramante-Chores, neuer AuBengliederung 

und einheitlicher Fassade. 1519: 3. Projekt (Heemskerck-Ansicht und Sockel- 

Chiaroscuro in der Sala di Costantino) als Resultat einer im Winter 1518/19 ein- 

setzenden engen Zusammenarbeit zwischen Raphael und seinem „coadiutore“ 

(seit Dezember 1516) Antonio da Sangallo d. J. (vgl. die analoge Problematik bei 

der Villa Madama): Monumentalisierung der AuBengliederung, Akzentuierung 

der Lichtfiihrung.

Raphael und die Antike. C. Thoenes erorterte thesenhaft Raphaels Brief an Leo 

X., das Verhaltnis der drei Versionen zueinander, grenzte die Anteile Raphaels 

und Baldassare Castigliones voneinander ab, versuchte eine historische Einord- 

nung der verschiedenen Teile des Briefes und vertrat im Widerspruch zu Shear

mans Friihdatierung der Brieffassungen (1513/14; Master Drawings 15, 1977) die 

traditionellerweise angenommene Entstehungszeit in Raphaels letztem Lebensjahr 

1519/20, da er nur bei dieser Datierung einen sinnvollen Zusammenhang mit Ra

phaels Villa Madama-Brief (Marz 1519, so Thoenes) und den ersten Reflexen von 

Raphaels Rom-Plan in Zeichnungen des Sangallo-Kreises von ca. 1519 sah. Ange- 

sichts der groBen Konsequenzen, welche die Datierung dieses Briefes fiir das ge- 

samte Raphael-Oeuvre nach sich zieht (vgl. die Frage nach Raphaels erstem Rom- 

Aufenthalt), wies Shearman zu Recht darauf hin, daB wesentliche Argumente fiir 

die Friihdatierung (z. B. die Erwahnung des Bartolomeo della Rovere nur in der 

ersten Brieffassung) iibergangen worden seien.

A. Nesselraths Panorama zur archaologischen Methode Raphaels enthielt u. a. 

neue Hinweise auf Raphaels geplante Vitruv-Illustrierung (Fossombrone-Skizzen- 

buch), auf eine Kopie nach einer weiteren, bisher unbekannten Pantheon-Studie 

Raphaels (Salzburg) und auf Raphaels gewissermaBen proto-wissenschaftliche, 

philologisch getreue Rekonstruktion des Titusbogens auf der Basis des erst von der 

modemen Archaologie als eng verwandt erkannten Trajansbogens in Benevent 

(Albertina-Blatt des Meisters C von 1519), die er mit dem stilkritischen Differen-
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zierungsvermogen in Verbindung brachte, welches aus Raphaels Bemerkungen 

zum Skulpturenschmuck am Konstantinsbogen im Brief an Leo X. erschlossen 

werden kann. AuBerdem gelang es Nesselrath, nach seiner Entdeckung der Reca- 

mator-Inschrift auf einem Blatt in Miinchen noch ein weiteres Indiz fiir die Rekon- 

struktion des zeichnerischen Oeuvres Giovanni da Udines ausfindig zu machen.

Der offene, globale Ansatz dieser durch keine iibergeordnete Themenstellungen 

eingegrenzten Zusammenkunft machte vor alien Dingen auf den Gebieten der Ar- 

chitektur und der Antikenforschung die reichen Mbglichkeiten zukiinftiger For- 

schungsentwicklungen deutlich, erbrachte im iibrigen aber eher eine Bereicherung 

in vielen Sachdetails als umwalzende Veranderungen oder eine zusammenfassende 

Klarung unseres Raphael-Bildes und dessen Einbettung in grbBere Zusammenhan- 

ge. Mit dem aus verstandlichen Griinden aufgestellten KongreBkonzept, das durch 

die „Verteidigung“ bereits publizierter eigener Forschungen zwangslaufig etwas 

Beharrendes mit sich bringt, muBte in Kauf genommen werden, daB von den Teil- 

nehmem nicht mehr Neuland beschritten wurde. Andererseits standen einer kriti- 

schen Gegeniiberstellung und Abwagung offenkundig divergierender Positionen 

die Stoffiille und Dichte des Programms, oft die begrenzte Zeit fiir Diskussionen 

und nicht zuletzt das Bemiihen der Teilnehmer um Harmonie entgegen. Trotzdem 

war die gliickliche, von den Veranstaltern mit vorziiglicher Organisation verwirk- 

lichte Idee eines Raphael-Kongresses vor den Originalen ein eindringliches, vor al

ien Dingen auch durch den persbnlichen Gedankenaustausch bereicherndes Erleb- 

nis. Mehr als in den geplanten KongreBakten wird das Anregende dieser Zusam

menkunft vielleicht — so ist zu hoffen — in den Ertragen zukiinftiger Forschungen 

nachwirken. — (Fiir die freundliche Uberlassung der Abbildungsvorlagen danke 

ich F. Mancinelli und K. Oberhuber sehr herzlich.)

Rolf Quednau

Ausstellungen

VAN DYCK IN ENGLAND

Exhibition in the National Portrait Gallery, London, from 19 November 1982 

to 20 March 1983

Van Dyck, whose work had received far less attention in the years since the war 

than his great Flemish contemporaries Rubens and Jordaens, has recently been the 

subject of three major exhibitions. Each has dealt with particular aspects of his 

work: his religious paintings (Princeton, 1979), his early years in Flanders (Ottawa, 

1980) and, in this exhibition, held at the National Portrait Gallery in London from 

November 1982 until March 1983, his years working for the court of Charles I. The
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