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Im Gefolge des Kardinals Ippolito d’Este war Girolamo da Carpi (1501— 
1556/57) erstmals 1549 nach Rom gekommen. Vasari (ed. Milanesi, VI, S. 472) 
hat von dem Bedauern seines bald funfzigjahrigen Freundes berichtet, der 

seine Jugend und seine besten Jahre in Ferrara und Bologna verlebt hatte, 
„anstatt in Rom Oder anderswo viel mehr in seiner Kunst zu erreichen*. In 
den wenigen Jahren seines romischen Aufenthaltes — 1554 ist er schon 
wieder in Ferrara nachweisbar — ist er als Maier, Architekt und Kunst
agent meist fin* Kardinal Ippolito tatig gewesen. Vasari (ebenda, S. 477) 
nennt Bauarbeiten an der Villa des Kardinals am Quirinal und ruhmt Giro
lamos Erfindungsreichtum bei der Errichtung von holzemen, damals neu- 
artigen Lauben im Garten der Villa, die mit Laubwerk bewachsen zur Auf- 
stellung der Antiken des Kardinals dienten, Auch bei den fur Kardinal Ippo
lito durchgeftihrten Grabungen in Rom und Tivoli begegnet Girolamos 
Name (vgl. A. Venturi in: Archivio storico dell’Arte, III, 1891, S. 196 f. und 

Canedy, die Zeichnung R159 im Katalog). Fur kurze Zeit hatte Girolamo im 
Dienste von Julius III. die Bauarbeiten am Belvedere des Vatikans tiber- 
wacht.

Girolamos romische Jahre wurden sich weniger in Werken als in Doku- 
menten verfolgen lassen, wenn nicht eine ungewohnlich grofie Anzahl von 
Zeichnungen erhalten geblieben ware, die, wenn sie ihm zu Recht zuge- 
schrieben werden, nur mit seinem RomaufenthaJt in Verbindung ge- 
bracht werden konnen. Canedy hat jetzt in der seit den spaten 50er Jahren 
angekundigten Arbeit 180 Skizzenbuchblatter veroffentlicht, die sich auf das 
British Museum, London, die Rosenbach Foundation in Philadelphia und 
die Biblioteca Reale in Turin verteilen.

Gemeinsam ist den Blattern das sonst nur fur Rechnungsbucher ubliche 
schmale Hochformat (meist 35/40 x 12 cm). Uber die Papierqualitat und 
eventuell vorhandene Wasserzeichen finden sich bei Canedy keine Hinweise. 
Uberhaupt sind derartige Angaben uber die aufiere Beschaffenheit der Blat
ter der Veroffentlichung nur schwer zu entnehmen. So fehlt im Katalog 
der Zeichnungen die Transkription der Zahlen (Seitenzahlung?), die auf den 
stark verkleinerten Abbildungen einzelner Blatter zu erkennen sind; oder 
die Nennung der Sammlerstempel (auf den Blattern in Turin haufig er- 
kennbar Lugt, 2724). Dafi das Rosenbachalbum im 19. Jahrhundert einen 
Einband bekam, entnimmt man einer von Canedy nicht zitierten Veroffent
lichung (R. J. M. Olson, Notes on Princeton Drawings, in: Record of the Art
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Museum, Princeton University, 32, 1973, 2, S. 16 f.). Erwahnt ist, dafi sich 

die Turiner Blatter in einer Mappe mit der Aufschrift „contraffazioni“ (d. h. 

Nachahmungen, Nachzeichnungen, sogar Falschungen) befinden.

Uber die Provenienzen der Skizzenbuchfragmente fehlen sichere Anga- 

ben. Die Turiner Blatter hatte der Vorbesitzer, der Kunsthandler und spa- 

tere Galerieinspektor Giovanni Volpato (1797—1871), vermutlich vor 1837 in 

Paris erworben und 1845 an Konig Karl Albert verkauft. Weitere Rekon- 

struktionen der Provenienz sind nicht gesichert, aber glaubhaft und fur die 

Zuschreibung der Zeichnungen an Girolamo bedeutsam. Canedy bringt 

diese Nachrichten andeutungsweise an verschiedenen Stellen seiner Einlei- 

tung und setzt die Kenntnis der Quellentexte voraus. Carlo Malvasia (Fel- 

sina pittrice, Bologna 1678, I, S. 542) schreibt von drei umfangreichen „vac- 

chette" (Register, Kladde, kaufm. Notizbuch) mit Zeichnungen Girolamos aus 

Rom nach Antiken, die sich 1607 im Besitz des Bologneser Adeligen und 

malenden Dilettanten Camillo Bolognetti befanden. Uber die Sammlung 

Malvasia und dann Boschi (vgl. dazu K. Oberhuber, Raphaels Zeichnungen, 

Abteilung IX, Berlin 1972, S. 202) gelangte mindestens eines der Skizzen- 

hefte in die Sammlung Pierre Crozat (1665—1740). Dort hatte Pierre Ma

rlette die Zeichnungen gesehen und beschrieben (vgl. P.-J. Marlette, Descrip

tion sommaire des desseins ... du Cabinet de feu M. Crozat, Paris 1741, 

S. 39 f., der Auktionskatalog, und ders., Abecedario . .., Paris 1853, I, S. 306 f., 

nicht Bd. II, wie Canedy angibt). Marlette konnte das tagebuchartige Skiz- 

zenheft eindeutig zuschreiben, da Girolamo sich dort selbst und im Dienste 

des Kardinals Ippolito stehend nannte. Die Federzeichnungen waren nach 

Mariette Skizzen nach antiken Monumenten und den Grotesken-Dekoratio- 

nen Raffaels im Vatikan. Daruber hinaus befanden sich in der Sammlung 

Crozat Zeichnungen Girolamos nach Malereien Polidoro da Caravaggios 

„und anderer grofier Meister". Entweder durch Zeichnungen in der Samm

lung Crozat belegt Oder durch Vasari vermittelt, wufite Mariette zu berich- 

ten, dafi Girolamo auch nach Correggio und Parmigianino in Parma kopiert 

hatte.

Im Versteigerungskatalog von 1741 zahlt Mariette 236 Zeichnungen meist 

nach Antiken, er verweist auf acht antike Statuen, die auch Primaticcio in 

Rom gezeichnet hatte (ein Hinweis, auf den Canedy nicht eingegangen ist); 

weiter noch 142 Blatter, meist nach modemen Meistern wie Raffael usw. 

Neben den Zeichnungen aus der Sammlung Malvasia hatte Crozat noch 

Blatter Girolamos von Carlo degli Occhiali 1714/15 in Rom und 1719 auf 

der Versteigerung S. van Schelling in Amsterdam (vgl. Lugt, S. 546) er

worben.

Was die mit Hilfe Malvasias und Mariettes angedeutete Form und In- 

halte der Zeichnungen angehen, deuten diese auf Identitat mit den von 

Canedy veroffentlichten Zeichnungen hin. Einige Blatter in Turin weisen 

am senkrechten Rand Reste eines abgeschnittenen Textes (des Tagebuchs?)
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auf (Canedy, S. 6, dem auch eine teilweise Entzifferung nicht gelungen ist). 

Weitere der wenigen und kurzen Eintrage auf den Zeichnungen konnte 

Canedy mit Girolamos Tatigkeit in Rom in Zusammenhang bringen (es ge- 

lang jedoch nicht immer, die Texte eindeutig zu transkribieren).

Schon der Kenner Mariette hatte vor der Verwechslungsmbglichkeit des 

Zeichenstils von Girolamo und Battista Franco gewarnt. Eine Wamung, die 

heute noch gilt, da die beiden Kunstier vermutlich sogar gemeinsame Vor- 

lagen kopierten (vgl. zuletzt R. Harprath, Italienische Zeichnungen des 

16. Jahrhunderts, Ausstellungskatalog, Munchen 1977, S. 40 f.) und bis heute 

noch keine gesicherte Zeichnung Girolamos gefunden wurde. Lange Zeit 

waren die Blatter in Turin B. Franco zugeschrieben.

Einem anderen alten Kenner- und Sammlerhinweis mub Aufmerksamkeit 

gewidmet werdem Der Aufschrift „contraffazioni“ — vielleicht von Giovanni 

Volpato — auf der Turiner Mappe. Der zweideutige Charakter der Zeich

nungen war schon Aldo Bertini (I disegni italiani della Biblioteca Reale di 

Torino, Roma 1958, S. 30 f.) aufgefallen, der sie 1958 erstmals — mit Frage- 

zeichen — Girolamo zuschrieb. In der Rezension dieses Buches konnte 

Philip Pouncey (in: Burlington Magazine, CI, 1959, S. 297) das ebenso um- 

fangreiche Skizzenbuch-Fragment Girolamos in Philadelphia zur Diskussion 

stellen. Die Zuschreibungen sind auf Ablehnung gestofien. Die Merkmale 

kopierter Zeichnungen, das „bunte Durcheinander von gegenstandlich ver- 

schiedenen Dingen auf ein und derselben Seite“ (J. Meder, Die Handzeich- 

nung, 2. Auflage, Wien 1922, S. 202) waren unubersehbar. Mariette (Abece- 

dario, I, S. 307) behalf sich mit der Erklarung, dab Girolamo sich an den 

groben Vorbildern durch Abzeichnen geschult und geformt hatte, dadurch 

war ihm auch das Faksimileartige der Zeichnungen verstandlich. Carlo 

degli Occhiali war noch der Meinung, dab die Antikenzeichnungen Giro

lamos von Raffael selbst herruhren.

Erhaltene und uberlieferte Daten in den Skizzenbuchern und auch der In

halt der Zeichnungen weisen jedoch auf die Entstehung wahrend des Rom- 

aufenthaltes Girolamos hin. Canedy (S. 7) datiert die Zeichnungen deshalb 

in die Jahre 1549—1553.

Mit Uberzeugungskraft unterbreitet Canedy die These, dab Girolamo als 

reifer, funfzigjahriger Kunstier ausschlieblich Zeichnungskopien hergestellt 

hat und erklart damit das unterschiedliche und zweideutige Erscheinungs- 

bild der faksimileartigen Skizzen. Nachweise fiber eine spatere Verwertung 

der Zeichnungen lassen sich in Girolamos Werken nicht finden. Ebenso ist 

uber seinen Sohn Giulio da Carpi (geb. 1539), Maier und Architekt in Fer

rara, einem denkbaren Erben der Zeichnungen, zu wenig bekannt (vgl. 

Thieme-Becker, S. 47 und S. 44: Annibale Carpi).

Die Meister der von Girolamo bevorzugten Vorbilder wurden schon von 

Mariette angedeutet. Canedy erweitert die Kunstlernamen mit Nachweisen 

und Vermutungen auf Raffael und seinen Kreis und Michelangelo. Einer der
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wichtigen Belege Canedys ist eine Zeichnung Giulio Romanos fur ein Stuck- 

relief im Palazzo del Te in Mantua (Albertina Nr. 14201) und zwei Kopien 

Girolamos im Rosenbachalbum (Canedy, S. 7 f., R 24, R. 165). Ein weiteres 

Beispiel, wieder eine Zeichnung Giulio Romanos (Princeton, 48—560), nach 

einem antiken Torso, kopierte Girolamo auf zwei anderen Blattem des Ro- 

senbachalbums (R26, R39).

Vielleicht belanglose Bedenken drangen sich wegen Datierungs- und Lo- 

kalisierungsfragen auf. Aus stilistischen Grtinden hat Roberta Olson (a.a.O.) 

die Zuschreibung der Zeichnung in Princeton an Giulio Romano bestritten 

und sie Girolamo selbst zugewiesen.

Einen weiteren Beleg fand Canedy in einer Skizze Perino del Vagas 

(Chantilly, Musee Conde, Nr. 79) fur die Ausmalung der Engelsburg. Offen- 

sichtlich hatte Girolamo die Zeichnung und nicht den Fries in der Engels

burg kopiert.

Canedys stilistische Wahrnehmung von „perinesken“ Ztigen in vielen 

Zeichnungen Girolamos gewinnt an Glaubwurdigkeit, well man weifi, dafi 

Zeichnungen des 1547 gestorbenen Perino del Vaga bis 1555 bei seinen Er- 

ben in Rom aufbewahrt wurden. Canedy (S. 9) beruft sich nur auf Armeni- 

nis Nachricht uber Perinos Zeichnungen, die 1556 ein Handler aus Mantua 

von Perinos Tochter erworben hatte. Die Nachricht gewinnt eine besondere 

Bedeutung fur Girolamos raffaeleske Kopien, da Geschichte und Weg von 

Perinos Besitz an Zeichnungen bekannt sind (vgl. zuletzt K. Oberhuber, a.a.O. 

S. 19 f.). Giulio Romano hatte vor seiner Abreise nach Mantua (1524) mit 

Giovanni Francesco Penni das Erbe Raffaels geteilt (Vasari, IV, S. 646). 

Mbglicherweise hatte Perino einen Anteil seines Schwagers Penni (gest. 

etwa 1528 Oder vor 1536) geerbt, der dann mitsamt seinen eigenen Zeich

nungen von seiner Witwe (der Schwester G. F. Pennis) 1555 an Jacopo 

Strada (den ^Handler aus Mantua“) verkauft wurde. Auf seiner anschlie- 

fienden Reise nach Deutschland erwarb Strada auch den Nachlafi Giulio 

Romanos in Mantua von dessen Sohn Raffaello.

Eine vergleichende Untersuchung der Girolamo-Zeichnungen im Hinblick 

auf die Zeichnungen aus dem Besitz Stradas und z. B. auf Stradas Kopien- 

buch (Wien, Nationalbibliothek, Cod. Min. 21, Bd. Ill), „gezeichnet ebenfalls 

in einer Manier, die an Giulio erinnert“ (Oberhuber), sollte unternommen 

werden. In Girolamos Skizzenbuchern finden sich eine Reihe von (Zeich

nungen nach) Goldschmiedeentwurfen. — Ein Zeichnungsalbum mit Pracht- 

gefafien, zum Teil von Giulio Romano, gelangte uber Stradas Sohn Ottavio 

ins Kloster Strahow (Prag). Das Fitzwilliam Museum, Cambridge, besitzt 

ein Album (CPD. 6-1948) mit Entwtirfen fur Goldschmiedearbeiten, darunter 

auch Kopien nach Giulio Romanos Zeichnungen im British Museum (vgl. 

P. Pouncey, J. A. Gere, Italian Drawings in the Department of Prints and 

Drawings in the British Museum. Raphael and his Circle, London 1962, I, 

S. 70 f.).
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Ein wichtiges Belegstiick fur Girolamos Kopiertatigkeit hat Canedy nicht 

herangezogen-. eine von A. E. Popham 1929 veroffentlichte Zeichnung (in: 

The Vasari Society for the Reproduction of Drawings by Old and Modem 

Masters, S. II, P. X, Oxford 1929, S. 9, Nr. 5, vgl. auch H. W. Schmidt in: 

Festschrift Dr. h. c. Trautschold, Hamburg 1965, S. 88). Die Zeichnung mit 

Ornamentgrotesken wird aus stilistischen und inhaltlichen Grunden Gio

vanni da Udine zugeschrieben. Sie enthalt Motive der sog. Zweiten Loggia 

Raffaels am Damasushof im Vatikan. Ausgenommen einen Akanthusfries 

tauchen einzelne, auch in dem Blatt Giovanni da Udines zusammengestuckt 

wirkende Teile auf einem Blatt Girolamos (T 95—96) wieder auf.

Vergleiche von Vorlagen mit Girolamos Kopien ergeben keine eindeuti- 

gen Ergebnisse. Das mag an dem reich und konzentriert vorhandenen Ma

terial an Zeichnungen Girolamos und den heute verstreuten, verschollenen, 

unentdeckten oder vemichteten „Vorlagen“ liegen. Canedy steht keineswegs 

auf dem Standpunkt, daft alle Blatter der Skizzenbuchfragmente Kopien 

nach Zeichnungen sein mussen. Aufschlufireiche Ergebnisse waren zu er- 

warten gewesen, wenn Canedy die in verschiedenen Sammhmgen kata- 

logisierten, Girolamo zugeschriebenen Zeichnungen wenigstens listenmafiig 

erfafit hatte. Vielleicht enthalt das von Amalia Mezzetti angektindigte Buch 

uber Girolamo da Carpi einen Katalog der Zeichnungen.

Ein fur die Arbeitsweise, den ktinstlerischen Werdegang und die ver- 

arbeiteten Bildmodelle interessantes Beispiel hat Frederik Antal 1958 ver- 

bffentlicht (vgl. jetzt: F. Antal, Zwischen Renaissance und Romantik, Dresden 

1975, S. 93, 135, Abb. 28). In Abhangigkeit von einem Bild seines Lehrers 

Garofalo (jetzt in Dresden) hatte Girolamo das Fresko „Triumph des Bac

chus" im Castello Estense (Stanzetta dei Baccanali) in Ferrara gemalt. Ga

rofalos Komposition geht —■ sicher vermittelt durch eine Zeichnung — auf 

einen dionysischen Sarkophag in Rom zuriick. Das Sarkophagrelief mit dem 

Indischen Triumphzug des Dionysos ist heute an der Fassade des Casino 

Pallavicini-Rospigliosi eingemauert. Antal folgend hatte Girolamo dann 

spater in Rom den Sarkophag selbst auf einem in den Uffizien bewahrten 

Blatt gezeichnet. Die Zeichnung in den Uffizien ist derzeit nicht zu iden- 

tifizieren; vielleicht handelt es sich um eine Perino del Vaga zugrschriebene 

Zeichnung nach dem Sarkophag (vgl. P. N. Ferri, Indice geografico-anali- 

tico dei disegni..., Roma 1885, S. 149, N. 1494 E). Kurz nach Erscheinen des 

Buches von Canedy veroffentlichte Richard Harprath (a.a.O., Abb. 51) zwei 

Zeichnungen nach dem Sarkophag, die — bezeichnenderweise — frtiher 

Giulio Romano, jetzt Girolamo zugeschrieben werden. Die Zeichnung (im 

Katalog Nr. 21) in Miinchen und eine sehr ahnliche, Battista Franco zuge- 

schriebene, in Windsor gehen mbglicherweise „auf eine gemeinsame Zwi- 

schenvorlage" (Harprath) zuriick.

Girolamos jetzt veroffentlichte Skizzenbucher enthalten mehrere Zeich

nungen nach dionysischen Sarkophagreliefs. Andere, mit Girolamos Zei-

292



chenstil sehr verwandte Blatter in verschiedenen Sammlungen hat Friedrich 

Matz (Die Dionysischen Sarkophage, Bd. 1—3, Berlin 1968, Bd. 4, Berlin 

1975) verdffenthcht. Leider wurden die Ergebnisse der fur die antiken 

Originale und die Bildtradition bedeutenden Arbeit von Canedy weder ver- 

wertet noch zitiert.

Wegen der Fulle des Materials mufite der Autor sich beschranken. Er 

nennt zum Teil bislang unveroffentlichte Vergleichsbeispiele, stdrend ist 

jedoch das eklektisch anmutende Verfahren des Autors.

Das grofie Verdienst Canedys besteht darin, dab es ihm gelungen ist, 

fast alle Skizzen mit Antiken oder Renaissance-Werken in Verbindung 

bringen zu konnen.

Einige wenige Skizzen zeigen antike und neuzeitliche Bauwerke. Die 

Lokalisierung von Architekturteilen „de piacia di protti" (T 104) bleibt wei- 

terhin erschwert, da im Katalog eine Transkribierung der auf der Abbil- 

dung erkennbaren, durch starke Verkleinerung unleserlichen Mafiangaben 

unterblieb. Vermiflt werden auch manchmal deutende oder wenigstens 

bibliographische Erlauterungen. Im Rosenbach-Album findet sich eine Dar- 

stellung des Arco di Druso (R 108). Im Katalog wird der — in der Zeichnung 

erganzte — Bogen der Aqua Antoniana nur als Porta di S. Sebastiano 

(mit der er heute in baulichem Zusammenhang steht) bezeichnet. Fruhe 

Zeichnungen dieses Bogens sind sehr selten (vgl. C. Huelsen, Il Llbro di 

Giuliano da Sangallo, Leipzig 1910, Text S. 35 zu fol. 26 v). Als Vorlage 

Girolamos ist eine Zeichnung aus dem Kreis der Sangallo (vgl. G. Giovan- 

noni, Antonio da San Gallo il Giovane, Roma 1959, S. 310 f.) oder Peruzzi 

(vgl. H. Egger in: Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des aller- 

hochsten Kaiserhauses, 23, 1902, S. 2 f., 37) zu vermuten. Auf dem selben 

Blatt ist eine Achse der „casa di raffaello in borgo“, des Palazzo Caprini 

von Bramante, skizziert. Die Zeichnung zeigt, allerdings geringe, Abwei- 

chungen von den bislang bekannten Darstellungen (z. B. die Okuli in den 

Metopenfeldem des Gebalks, vgl. zum Bestand: C. L. Frommel, Der Rb- 

mische Palastbau der Hochrenaissance, Tubingen 1973, II, S. 83 f.).

Ein einziges Mai gibt Girolamo durch Beschriftung seine Bildquelle an. 

R 118 ist die Kopie von bislang unbekannten Entwurfen Antonio da Sangal- 

los d. J. fur den Glockenturm von St. Peter. Leider hat Canedy die in der 

Abbildung diesmal zum grofien Teil entzifferbaren Mafiangaben nicht 

transkribiert. Die Entwiirfe Sangallos sind als Vorstudien fur das St. Peter- 

Modell des Antonio Labacco in die Jahre 1538—43 zu datieren (vgl. Gio- 

vannoni, a.a.O., S. 105, f., 144).

Ansicht- und Grundrifientwurf auf T 110 wird von Canedy als Kopie nach 

Bramantes Zeichnung fur die Kuppellaterne von St. Peter bezeichnet. Auch 

diesmal hatte Girolamo vermutlich eine Zeichnung von Sangallo oder Pe

ruzzi (vgl. z. B. F. Graf Wolff Metternich, Die Erbauung der Peterskirche zu 

Rom, Wien—Munchen 1972, I, 1, S. 53, 68, Abb. 72, 128) kopiert.
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Beim Lesen des Buch.es ist aufgefallen, dafi fremdsprachige Texte von 

Canedy manchmal nicht korrekt zitiert werden: „carda> de Ferrare" (nach 

Mariette, Abecedario, I, S. 306) ist eine gebrauchliche Abkiirzung und kann 

nicht als „cardal (sic) de ferrare" (S. 7) wiedergegeben werden. Druckfehler 

sind in dem ohnehin nicht leicht verstandlichen Bauhiitten- und Inventar- 

italienisch leider nicht selten (vgl. z. B. die fehlerhaften Zitate auf S. 95, 

103, 113 nach C. Hulsen, Rbmische Antikengarten des XVI. Jahrhunderts, 

Heidelberg 1917).

Das von Canedy in dem Buch ausgebreitete grofie Material wird durch 

Appendizes und Indizes erschlossen. Ein Orts-, Sach- und Personenregister 

wurde manchmal fur schnellere und eindeutigere Information sorgen. Bei 

ikonographischen Fragen ist z. B. fur Sarkophagreliefs im Index III, antike 

Werke, A, Renaissancelokalisierung und B, gegenwartige Lokalisierung, zu 

suchen.

Die Edition der Skizzenbuchfragmente Girolamo da Carpis hat ein dop- 

peltes Ergebnis gebracht. Die Bilddokumentation erweitert das Wissen um 

die Antikenkenntnis der Cinquecento-Kiinstler betrachtlich. Dariiber hin- 

aus wurde Girolamos Skizzenbuch durch die Bearbeitung Canedys zu einem 

unerwarteten Hilfsmittel. Viele verschollene und verlorene Zeichnungen 

aus dem fruhen 16. Jahrhundert sind durch Girolamos Kopien iiberliefert 

worden und stehen jetzt in dem Buch Canedys zur Verfugung.
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