
DAS WERK VON GIULIO UND OCTAVIAN BROGGIO 

UND SEIN ORT IN DER ENTWICKLUNG

DER MITTELEUROPAISCHEN BAROCKARCHITEKTUR

Internationales Symposion in Leitmeritz/Litomerice, Nordbohmische Galerie, 

8.-11. September 1992, aus AnlaB der gleichzeitigen Ausstellung 

OCTAVIAN BROGGIO 1670-1742 am selben Ort

In der zweiten Septemberwoche 1992 lud die Nordbohmische Galerie in Leit- 

meritz zu einem internationalen Arbeitsseminar liber das Werk der Leitmeritzer 

Barockarchitekten Giulio und Octavian Broggio ein. AnlaB dazu bot die gleich- 

namige, in den Raumen der Nordbohmischen Galerie zum 250. Todestag Octa- 

viano Broggios mit Liebe, jedoch ohne groBen Aufwand prasentierte Ausstel

lung. Ihre Konzeption sowie jene des bereits wahrend der Ausstellungsdauer (!) 

herausgegebenen Katalogs steuerte Petr Macek bei. Das Ausrufezeichen ist keine 

billige Ubertreibung. Allzu oft haben wir erlebt, daB in den einstigen Ostblock- 

staaten die Kataloge der Ausstellungen erst erschienen, als ihre Tore schon langst 

geschlossen waren.

AuBergewbhnlich und wohl auch fiir die keimende Marktwirtschaft bezeich- 

nend, die grimes Licht fiir Manager-Naturtalente gibt, waren die »flankierenden« 

MaBnahmen: In der sakularisierten Jesuitenkirche in Leitmeritz - einem der capo- 

lavori Broggios - gab sich die tschechische und internationale Kiinstleravantgar- 

de ein Stelldichein. Ihre schrillen und wuchtigen Installationen potenzierten wohl 

nicht nur das Pathos der Architektur, sondern machten durch brutale Zusammen- 

stoBe der aggressiven Formen auch auf den trostlosen und nach einer baldigen 

Sanierung rufenden Bauzustand der Kirche aufmerksam.

Das Arbeitstreffen brachte zwar nicht viele »indoor«-Referate. Um so bedeu- 

tender waren jedoch die Fachdiskussionen vor den Objekten an den Exkursions- 

tagen. Der Tagungsort profitierte von der geographischen Konzentration des CEu- 

vres beider Architekten. In Leitmeritz selbst gehen auf deren Planung Oder Aus- 

fiihrung nicht nur die meisten Monumentalbauten, sondern auch zahlreiche Biir- 

gerhauser zuriick. Dem alteren Giulio Broggio werden hier die Bischofsresidenz 

(1689-94, 1701), die Johannes-der-Taufer-Kapelle (1676-77), die Adalbertkirche 

(1689, 1691-1703) und der Umbau der Allerheiligenkirche (1673-76) zugeschrie- 

ben. Sein Sohn Octavian zeichnete fiir das Konsistoriumsgebaude (1735-38), die 

Wenzelskirche (1714-16), die Fortsetzung des Umbaues der Allerheiligenkirche 

(1717-31). die Jakobskirche mit dem Minoritenkloster (1727-55) sowie fiir die 

noch von Giulio Broggio begonnene Jesuitenkirche (1701-1705, 1720-31) verant- 

wbrtlich. Das ausgewogene, ebenfalls von Petr Macek konzipierte und mit gro- 

Bem persbnlichem Einsatz realisierte Exkursionsprogramm bot nicht nur die 

Mdglichkeit, Wesensmerkmale der Kunst beider Broggios in situ kennenzuler- 

nen. Es wurden auch umstrittene und »problematische« Objekte dem Forum zur 

Diskussion gestellt und das CEuvre beider Architekten mit den Werken ihrer gro

Ben und kleinen Zeitgenossen und Konkurrenten konfrontiert.
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Der reichlich bebilderte Katalog (185 S., 8 Farbtafeln, zahlreiche SW-Bilder, 

Bibliographic und fremdsprachige Resumees) mit einer historischen Einfiihrung 

von Jaroslav Macek und mit Beitragen von Petr Macek (Architektur), Mojmfr 

Horyna (Bildhauer aus dem Umkreis Broggios) und Pavel Preiss (Maier des 

Broggio-Umkreises) stellt den aktuellsten Forschungsstand liber den nordbbhmi- 

schen Barock dar. Die hohe kiinstlerische Qualitat seiner Artefakte erlaubt uns 

nicht, von einer Kunstprovinz zu sprechen, obwohl mancher der in Nordbbhmen 

tatigen Kiinstler hier nur in einem Gastspiel auftrat und manche der erhaltenen 

Werke Prager EinfluB nicht leugnen.

Denn es ist eben der nordbbhmische genius loci, der sich in der einst von 

zwei Volkern bewohnten und trotz der Industriedevastierungen immer noch lieb- 

iich vertriiumten Landschaft bemerkbar macht. Das Land beiderseits der Elbe mit 

dem Zentrum um die konigliche Kreisstadt Leitmeritz muB dabei im 17. und 18. 

Jahrhundert auf die Zeitgenossen Broggios alles andere als einen homogenen 

Eindruck gemacht haben. Die Schweden hatten 1649 das verwiistete Land erst 

ein Jahr nach dem Westfalischen Frieden geraumt. Die nordliche Landesgrenze 

riickte nun nach der Abtretung der Lausitz an Sachsen naher. Die Wirtschaft er- 

holte sich nur langsam, erlebte jedoch bereits vor 1700 einen spektakularen Ma- 

nufaktur-Aufschwung.

Bemerkbar machten sich auch die demographischen Umwalzungen, die durch 

alle Gesellschaftsschichten gingen. Die durch Kriege und Seuchen dezimierte 

Land- und Stadtbevolkerung bekam neue Herren. Der protestantische Adel muBte 

nach der Schlacht am WeiBen Berg das Land verlassen. Seine Besitzungen sowie 

spater (1634) jene von Albrecht Waldstein/Wallenstein wurden konfisziert, wo

ven zum GroBteil Auslander profitierten - die Militar- und Zivilbeamten des 

stets »bargeldlosen« Kaisers. Die Grundbesitzumschichtungen gingen auch im 

18. Jahrhundert weiter. Zu den grbBten Grundbesitzern zahlten die Herzoge von 

Sachsen-Lauenburg und Toskana und die Markgrafen von Baden neben den Fa- 

milien Thun-Hohenstein, Lobkowitz, Auersperg, Dietrichstein, Kaunitz, Kinsky 

u. a. Der urspriinglich internationale - italienische, franzosische, spanische und 

»reichsdeutsche« - Adel germanisierte sich bald. Paradoxerweise wuchs dabei 

sein bbhmischer Landespatriotismus. Der neue Lebensstil mit gehobenen Wohn- 

komfortanspriichen und der »Liturgie« des profanen und sakralen Festes manife- 

stierte sich in den neuen prachtigen Residenzen. Hand in Hand mit der Germani- 

sierung des Adels ging auch der Riickzug des tschechischen Elements auf dem 

Lande und in der Stadt, obwohl noch 1740 in Leitmeritz Tschechisch die Amts- 

sprache war.

Der alte kirchliche Grundbesitz wurde teils restituiert, teils durch Zuwendun- 

gen an neue Kirchenorden vermehrt. Die gegenreformatorische Tatigkeit der 

altansassigen Zisterzienser in Ossegg und der Pramonstratenserinnen in Doksany 

erhielt durch vier neue Jesuitenniederlassungen eine gewaltige Unterstiitzung und 

wurde von dem 1654 gegriindeten Bistum Leitmeritz koordiniert. Die Errichtung 

des Bistums erfolgte nicht ohne einen argwbhnischen Blick auf das protestanti

sche Sachsen.
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Sowohl beim neuen Adel als auch bei der gegenreformatorischen Kirche rie- 

fen der Aufbau und die Festigung ihrer Position eine enorme Bautatigkeit auf 

den Plan. Es versteht sich von selbst, daB diese nur durch Zuwanderung neuer 

Arbeitskrafte zu bewaltigen war. 1684 lassen sich in Leitmeritz 41 Mauergesel- 

len nachweisen, 1700 waren es bereits 231. Wie auch in anderen Landern Mittel- 

europas dominierten unter ihnen Mitglieder der Maurer- und Steinmetzdynastien 

aus dem oberitalienischen Seengebiet.

Mit ihnen kam auch Giulio Broggio um 1657 aus Albiola am Comer See nach 

Leitmeritz, wo er 1703 starb. Man kann dariiber streiten. ob er sich wie sein an- 

geblich in Roveredo geborener Vater als Comaske oder als Graubtindner fiihlte. 

Broggio arbeitete zunachst in der Leitmeritzer Umgebung. Wann er sein »Mei- 

sterstiick« abgeliefert hatte, ist nicht bekannt. 1673 wurde Broggio Burger von 

Leitmeritz, und seit 1675 figuriert er an der ersten Stelle unter den Leitmeritzer 

Maurermeistern. Sein CEuvre zahlt nach dem von Petr Macek zusammengestell- 

ten Werksverzeichnis liber 50 Bauten, die er leitete oder auch geplant haben soli. 

Giulio Broggio arbeitete u.a. fur die Pramonstratenserinnen in Doksany, fiir die 

Zisterzienser in Ossegg, fiir die Jesuiten in Bohosudov/Mariaschein und in Leit

meritz sowie fiir den Herzog von Sachsen-Lauenburg, fiir seine Wahlheimatstadt 

Leitmeritz und fiir den Leitmeritzer Bischof J. v. Sternberg.

In der Zusammenstellung und Wiirdigung des CEuvres von Giulio Broggio 

geht Macek umsichtig vor und tauscht keine gesicherten Werke dort vor, wo es 

nur Zuschreibungen gibt. So schreibt die Literatur Broggio den Bau der Leitme

ritzer Kathedrale von 1663-1670 zu. An dem Bau ist jedoch um 1670 der Bau- 

meister Domenico Orsi mit seinem Polier Angelo Canevale belegt. Orsi kennen 

wir aus Wien und Prag. In Wien ist wohl auch der Planurheber des Kathedral- 

baues zu suchen. (Der Rezensent konnte bei der Besichtigung des »herrenlos« zu 

erklarenden Baues manche Details aus dem Architekturformenschatz von Phili- 

berto Luchese identifizieren.) Zu den gesicherten Bauten Giulio Broggios gehbrt 

hingegen der Umbau der gotischen Leitmeritzer Pfarrkiche. Der Stilcharakter 

dieses Umbaues ist jedoch nicht leicht zu beurteilen, denn die Fertigstellung fallt 

bereits in die Kompetenz Octavian Broggios. Giulios Werke sind wohl das Ka- 

pellenpaar mit Pendentivkuppeln. ahnlich wie die kleine, jedoch anmutige Johan- 

nes-der-Taufer-Kapelle in Leitmeritz von 1676/77. Viel Originelles ist dabei 

zwar nicht zu finden, allenfalls ein sensibles Verstandnis fiir die Lehre des 

Seicento-Planimetrismus. Wesentlich qualitatvoller ist das in wertvollem Material 

ausgefiihrte Pendant der Leitmeritzer Kapelle, die Friedhofskapelle der Libesicer 

Jesuiten (nach 1680-1693).

Seit den 80er Jahren des 17. Jahrhunderts arbeitete Broggio fiir die Doksaner 

Pramonstratenserinnen, deren architektonisch interessante Konventsgebaude mit 

der loggiaartigen Offnung der ErdgeschoBraume an der Gartenfront von 1683-97 

auf Broggios Planung zuriickgeht. Unklar ist hingegen die Urheberschaft bei der 

gleichzeitig ausgefiihrten Fassade der Doksaner Pralatur. Macek schlagt Giulio 

Broggio als Planurheber der Leitmeritzer Bischofsresidenz von 1689-91 vor. Ihre 

Raumkonzeption mit einem zweiarmigen doppellaufigen Stiegenhaus im Hofrisa-
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lit ist im GrundriB sowohl in unserer Architektur um 1690 als auch im Werke 

Giulios einmalig. Einmalig bei Giulio sind auch die Residenzfassaden. Sie wie- 

derholen das Schema des Schlosses Raudnitz von Francesco Caratti und Antonio 

Porta bis ins Detail. Die loggiaartige Arkadenoffnung der Hoffassaden erinnert 

taut Macek an die Doksaner Losung. Eine nun in der Bischofsresidenz zu Tage 

gekommene Leitmeritzer Vedute aus dem 17. Jahrhundert zeigt an der Stelle der 

Bischofsresidenz einen Vorgangerbau - ebenfalls schon mit einer ahnlichen Fas- 

sadenoffnung! Das Bild des Architekten Giulio Broggio hat trotz der Bemiihun- 

gen des Katalogverfassers nicht uberall scharfe Konturen. Hier machen sich die 

Desiderata der bohmischen Seicento-Forschung bemerkbar. An vielen Baustellen 

ersetzte Broggio namlich offensichtlich seine Konkurrenten D. Orsi, A. Porta, A. 

Leuthner und J. B. Mathey, oder er wurde von ihnen abgelost. Anderswo stand 

er mit ihnen in direktem Wettbewerb. Die auBerst mlihsame Unterscheidung der 

einzelnen Autorenanteile an dieser »Kollektivplanung« lehrt den Forscher Zu- 

riickhaltung.

Dies gilt vor allem filr das SchloBareal Wahlstatt/Zakupy des Herzogs Julius 

von Sachsen-Lauenburg und seiner Tochter Anna Maria Franziska GroBherzogin 

von Toskana. 1671 ist hier D. Orsi belegt, 1674-75 G. Broggio und A. Leuthner, 

seit 1689 G. Broggio allein. 1694 holte Broggio Pietro Maggi zur Hilfe. 1699 

stand ihm der Prager Baumeister J. H. Klingenleitner zur Seite. 1702 begutachte- 

te Christoph Dientzenhofer den Bau. 1710-11 arbeitet in Wahlstatt Octavian 

Broggio und seit 1718 der Prager Baumeister V. Spacek. Ziemlich gesichert filr 

Giulio Broggio ist vor allem die Gestaltung des SchloBgrabens mit der nach dem 

Schema des vatikanischen Belvedere-Hofes »fassadierten« SchloBbriicke und der 

singularen Voliere. Einmalig in auch der filr die groBherzogliche Amazone und 

ihre Gaste von Giulio Broggio errichtete SchloBreithof mit Stallungen im Erdge- 

schoB und Unterkunft filr die Reiter im ObergeschoB.

Trotz der oben angedeuteten methodologischen Schwierigkeiten lafit sich das 

kiinstlerische Profil des Architekten Giulio Broggio im groBen und ganzen skiz- 

zieren. Wie seine in unseren Landern tatigen Landsleute kniipfte Giulio an die 

Tradition des italienischen Cinquecento an. Er bevorzugte ruhige oder leicht dy- 

namisierte Kuppelraume filr Kapellenbauten und schlichte Saalraume filr Kir- 

chenbauten. Die Kompositionen seiner Profanbauten setzte Giulio aus isolierten 

Hofeinheiten zusammen. Die Fassadengestaltung seiner Profanbauten ist eben

falls wenig spektakular und bedient sich eines durch rhythmisierten Wechsel der 

Fensterverdachungen belebten Lisenen- oder Pilasterrasters. Im architektonischen 

Detail prasentierte Giulio keine liber die zeitiibliche Norm hinausgehenden Neu- 

schopfungen. Darin kam er wohl den asthetischen Vorstellungen seiner Auftrag- 

geber am besten entgegen. Er genofi zeitlebens ein hohes Ansehen in seiner 

Wahlheimat, wo er zu den reichsten Bauunternehmern gehbrte. Dadurch schuf er 

auch eine verlaBliche existentielle Ausgangsbasis fur seinen Sohn Octavian Brog

gio.

Wie charakteristisch das Schicksal Giulio Broggios filr die erste Generation 

einer Kiinstlerimmigration war, so musterhaft gestaltete sich auch die Laufbahn
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seines am 2. Januar 1670 geborenen Sohnes. Octavians Mutter Ludmila Milova 

entstammte einer tschechischen Steinmetzen- und Ziegelbrennerfamilie. So 

wuchs Octavian zwei- bzw. dreisprachig auf. Er besuchte die Stadtschule in Leit- 

meritz und lernte das Maurerhandwerk in der vaterlichen Werkstatt. 1689-92 ab- 

solvierte er die obligate Gesellenwanderung. Ihre Stationen sind unbekannt. 

Prag? Wien? Oder gar Italien? Spatestens seit 1699 arbeitete Octavian als Polier 

seines Vaters. 1700 trat Octavian als Meister auf, um zunehmend die Leitung des 

Familienbetriebes von dem kranken, schlieBlich 1703 verstorbenen Vater zu 

iibernehmen. Seinen wirtschaftlichen Erfolg illustriert die Tatsache, daB er 1628 

zu den acht reichsten Biirgern von Leitmeritz gehbrte. Unter seinen zahlreichen 

in drei Ehen geborenen Kindern fand sich kein Erbe fiir den Familienbetrieb. Ein 

Sohn trat in den Zisterzienserorden, ein anderer schlug die Beamtenlaufbahn ein. 

Auch das war nicht uniiblich, vergleicht man z.B. die Schicksale der Prager 

Dientzenhofer oder der Wiener Martinellis u. a.

1701 nahm Octavian zusammen mit Giulio Broggio an der feierlichen Grund- 

steinlegung fiir die Wallfahrtskirche bei der Jesuitenresidenz in Bohosudov/Ma- 

riaschein teil. Zu dem Bau hat sich einerseits ein Konvolut nicht signierter Plan- 

risse erhalten. Andererseits zeichnete P. I. Bayer 1697 und erneuert 1698 Plane 

zum Kirchenbau. Ebenfalls lieferte Pietro Bianco, der Baumeister der nach Pla- 

nen von J. L. v. Hildebrandt errichteten Dominikanerkirche in Gabel, Plane nach 

Bohosudov. 1700 wird ein »Ehrengeschenk« an Octavian Broggio erwahnt - nach 

dem damaligen Sprachgebrauch wohl ein Honorar fiir Planrisse zur Kirche. 

Macek schreibt alle den Kirchenneubau betreffenden Planrisse stilkritisch Octavi

an Broggio zu. Sie weichen mehr oder weniger vom ausgefiihrten Bau ab und 

prasentieren eine typlologisch breit gefacherte Entwurfsreihe, die formal hetero

gen ist und nicht immer »praktische« Losungen anbietet. In einer unausgefiihrten 

Entwurfsvariante auf dem GrundriB eines griechischen Kreuzes mit ovaler Vie- 

rungskuppel sieht Macek - m. E. nicht iiberzeugend - ein Echo der Hildebrandt- 

schen Dominikanerkirche in Gabel. Bereits am Anfang von Octavians Karriere 

offenbart sich also sowohl in den unausgefiihrten Entwiirfen als auch im reali- 

sierten Bau sein starker Hang zum Stilsynkretismus. Octavian Broggio kombi- 

niert um 1700, aber auch wesentlich spater altertiimliche Cinquecento-Raum- 

muster mit planimetrisch instrumentierten Fassaden, auf die er ziemlich sorglos 

»moderne« Wiener Details aufpfropft. Das Biirgerhaus »Zu den 5 Jungfrauen« in 

Leitmeritz wird erst in das zweite oder sogar dritte Dezennium des 18. Jahrhun- 

derts datiert. Das im ErdgeschoB ein- und in den Obergeschossen zweiachsige 

Fassadenschema verrat trotz der »modernen« Stuckdekoration das Vorbild aus 

dem Architekturwerk von W. W. Praemer (H. Lorenz, W. W. Praemers »Palaz 

zur Accodomodierung eines Landts-Fiirsten«, Wiener Jahrbuch fiir Kunstge- 

schichte XXXIV, 1981). Falls die Fassade des Biirgerhauses in der Michaelergas- 

se 36 in Leitmeritz von Octavian Broggio wirklich erst 1708 errichtet wurde, 

dann hat der Architekt den um 30 Jahre alteren Formenapparat Giulios (Bi- 

schofsresidenz in Leitmeritz?) verwendet, ohne sich um seine Aktualitat zu kiim- 

mern. Octavians CEuvre erfahrt keine atemberaubende dynamische Stilentwick-

294



lung, was seine Bauten stilkritisch so schwer datierbar macht. Broggios kiinstleri- 

sche Entwicklung beinhaltet nicht viele Wandlungen und ahnelt einem Reifepro- 

zeB.

Einen Meilenstein in der kiinstlerischen Entwicklung Octavian Broggios stellt 

laut Macek der Entwurf fiir die Prager Dreifaltigkeitskirche der Trinitarier von 

1708 dar. Weniger wohl das Projekt selbst. SchlieBlich handelte es sich um eine 

im GrundriB »venezianisch« anmutende, dreischiffige und dreijochige Halle mit 

Platzlgewolben und einer zentralen Tambourkuppel. Bedeutender war fiir Brog- 

gio sicherlich die unmittelbare Erfahrung der Prager Barockarchitektur mit ihrer 

gesteigerten Plastizitat und ausgewogenen Raumrhythmisierung. In dem Projekt 

fiir die Kirche der AuBiger Dominikaner reflektierte Broggio auf Wunsch des 

Bauherrn das fortschrittliche Raumkonzept der Marcantonio Canevale zuge- 

schriebenen Prager Ursulinenkirche.

Was Octavian Broggio in Prag gelernt hatte, zeigte sich sogleich an der Ld- 

sung der Westfront der Klosterkirche in Ossegg. Broggios Tatigkeit fiir die Os- 

segger Zisterzienser setzte bereits 1703 ein und dauerte bis zum Tod des Bau- 

meisters im Jahre 1742. Auf Broggios Projekte gehen in Ossegg zahlreiche Klo- 

sterobjekte, die Hl.-Katharina-Kirche, die Barockisierung der Stiftskirche u. a. 

zuriick. In der Ossegger Westfront sieht die Literatur einen direkten EinfluB der 

Architektur der bbhmischen Radikalgruppe. Die Ossegger Front ist jedoch nicht 

dynamischw modelliert« nach der Art der Kleinseitner Nikolauskirche. Sie ist viel 

mehr nur »drapiert« - die Front konkav, die Portikus konvex. Diese Gestaltungs- 

weise entspricht viel mehr der Art eines Matthias Steinl (Pfarrkirche in Laxen- 

burg) oder Jakob Prandtauer (Melker Stiftskirchenfront), ohne daB hier eine Be- 

einflussung gefolgert werden sollte. Die stilistische Niihe zu Osterreich (Hilde

brandt) ist auch im architektonischen Detail zu spiiren. Broggio konnte allerdings 

auch hier ohne »auslandische« Impulse auskommen: Sein mutmaBlicher Vorgan- 

ger in Ossegg, G. B. Santini, kannte sowohl die »Wanddrapierung« als auch ge- 

krauselte Archivolten und Giebel!

Broggios Hauptwerk ist zweifelsohne die Wenzelskirche in Leitmeritz von 

1714-16. Den Kern des kompakten Baukbrpers bildet ein Kuppelraum mit mach- 

tigen gebiindelten Pilastern. Der Betonung der Langsachse durch eine Vorhalle 

und ein einjochiges, polygonal abgeschlossenes Presbyterium setzt sich ein seich- 

tes Querhaus entgegen. Kompakt wirkt auch die Baukorperkomposition nach au- 

Ben. Es dominiert die schmale, durch schraggestellte konkave »Pilasterfliigel« 

flankierte Front.

Die Leitmeritzer Wenzelskirche steht am Anfang einer Reihe von Kirchen- 

bauten, in denen Broggio das Grundschema kunstvoll variiert. Es andern sich die 

Gewolbeformen, die Zahl der Nebenraume sowie ihre GrundriBform. Das turm- 

lose Frontispiz mit charakteristischen schraggestellten, an gotische Stiitzpfeiler 

erinnernden »Pilasterflugeln« bleibt und wird zum Leitmotiv von Broggios Sa- 

kralarchitektur.

Die beherrschende Stellung des Architekten Octavian Broggio in der nord- 

bohmischen Region zog manche Zuschreibungen von anonymen Bauten nach
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sich, die Petr Macek zum Teil mit Erfolg revidiert. So erhartet sich der Verdacht 

auf die Urheberschaft F. M. Kankas bei dem bereits abgerissenen Spitalsgebaude 

in Dux (1714-29). Vorlaufig auf wenig Verstandnis bei den Teilnehmern des 

Symposions stieB hingegen Maceks stilkritischer Versuch, das dem reifen Brog- 

gio attribuierte SchloBgebaude in Ploschkowitz dem jungen Kilian Ignaz Dient- 

zenhofer zuzuschreiben. Ein Dientzenhofer ist zwar in Ploschkowitz 1716 ur- 

kundlich belegt, allerdings ohne nahere Angaben uber den Besuchszweck. (1702 

war Christoph Dientzenhofer in Wahlstatt als technischer Berater der spateren 

Bauherrin von Ploschkowitz, der GroBherzogin von Toskana.) Die neue Zu- 

schreibung wiirde auch ein neues Licht auf die Tatigkeit Broggios in Ossegg 

werfen - im Sinne des dynamischen Vorbild-Nachahmungs-Verhaltnisses. Es 

bleibt noch zu bemerken, daB am Bau des Schlosses in Ploschkowitz der Prager 

Baumeister V. Spacek nachgewiesen wurde, dessen kiinstlerisches Profil von der 

Barockforschung noch nicht gezeichnet wurde.

Problematisch ist auch die Beteiligung Octavian Broggios an der Propsteikir- 

che in Raudnitz nach 1725. Broggio ist an der in gotisierenden Formen umge- 

bauten Kirche zwar archivalisch belegt. Die Planting geht jedoch wohl eher auf 

den Architekten des Raudnitzer Fiirsten Lobkowitz, F. M. Kanka, zuriick. Hier 

und auch anderswo arbeitete der Raudnitzer Baumeister P. P. Columbani, was 

die Urheberschaftsfrage noch kompliziert.

Es ist ein Verdienst des Katalogverfassers Petr Macek, daB er die Problematik 

der Urheberschaft konsequent und verantwortlich gewichtet. Von ihr hangt auch 

seine Wurdigung des Architekten Octavian Broggio ab. Macek konnte hier aller

dings auf eigene umfangreiche Vorarbeiten zuriickgreifen. Von den alteren Ver- 

dffentlichungen waren es die Arbeiten von E. Tursch (Der Leitmeritzer Baumei

ster Octaviano Broggio, Jahrbuch der philosophischen Fakultat der deutschen 

Universitat in Prag, 6, 1928-29) und V. Votocka (Octavio Broggio, Diss. Prag 

1950), die als Grundlage des CEuvreverzeichnisses dienen. Fiir weitere Literatur 

sei auf den Ausstellungskatalog hingewiesen.

Es ist Petr Macek liberal! dort beizupflichten, wo er in seiner Wurdigung 

Octavian Broggio vor dem Vorwurf des Epigonentums in Schutz nimmt. Ein 

Epigone war Broggio sicherlich nicht. Obwohl er nicht allzu wahlerisch in Bezug 

auf Entlehnungen war, vermochte er sie organisch in sein Werk zu integrieren. 

Obwohl er keinen Broggio-Stil schuf Oder gar hinterlieB, zeigen seine Bauten 

eine unverwechselbare Eigenart mit zahlreichen charakteristischen Merkmalen 

(Saalraume mit betonten Querachsen, Adikula-Kirchenfronten mit »gebiindelten« 

Pilasterfliigeln u.a.).

Problematisch zeigt sich die von Macek skizzierte kiinstlerische Entwicklung 

Broggios. Macek teilt Broggios Schaffen in 3 bzw. 4 Perioden ein. Die erste Pe- 

riode setzte 1692 nach Broggios Riickkehr von der Wanderung ein und dauerte 

bis zur selbstandigen Planungstatigkeit fiir Bohosudov bzw. bis zur Planung der 

Prager Trinitarierkirche. Sie ist jedoch bei einem im vaterlichen Bauunternehmen 

als Polier tatigen Broggio schwer nachzuweisen. Broggios Beriihrung mit der 

Prager Architektur im Zusammenhang mit seiner Tatigkeit fiir die Prager Neu-
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Abb. 1 Kloster Leubus/Lubiaj., Kirche, Blick zum Altarraum, aktueller Zustand (Stortkuhl)



Abb. 2a und b Kloster Leubus, Fiirstensaal und Bibliothek, aktueller Zustand (Stbrtkuhl)



Abb. 3a und b Ragnit, Deutschordensburg, aktueller Zustand (Torbus)



Abb. 4a Rehden, Deutschordensburg, aktueller Zustand (Torbus)

Abb. 4b Balga, Deutschordensburg, aktueller Zustand (Torbus)



Abb. 5 Schwetz, Deutschordensburg, aktueller Zustand (Torbus)



Abb. 6a Schlochau, 

Deutschordensburg, 

aktueller Zustand (Torbus)

Abb. 6b Muhlhausen/ 

Gwardejskoje, Kreis 

Bagratjonowsk, ehem. 

evangelische Pfarrkirche, 

Sakristei mit Giebel von 

1623, Zustand 1992 

(A. Rzempoluch, Olsztyn)



Abb. 7 Danzig, Marienkirche, Epitaph des Schoffen Eduard Blemke, 1591. Werk- 

statt des Wilhelm von dem Blocke. Zustand 1970er Jahre. (W. Gorski, Thon)
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Abb. 12 Lemberg, Armenisches Evangeliar, fol. 129v (Markus) 

(Printing)



stadter Trinitarier um 1708 leitete die zweite Epoche in seinem Schaffen ein. Die 

erste Schaffensperiode Broggios verdient nach Macek die Bezeichnung »klassi- 

zierend« und entspricht den Idealen des rbmischen »main stream« eines C. 

Rainaldi. Wahrend Broggio in der ersten Periode 1701-1709 (nach Macek 1692- 

1708) immer noch aus den Raumidealen des Cinquecento und im architektoni- 

schen Detail voll aus der Schatztruhe des norditalienischen Seicento schopft, ver- 

mittelt ihm die Prager Architektur eines Marcantonio Canevale, Christoph Dient- 

zenhofer oder G. B. Santini die Lektion der neuen dynamischen Architekturauf- 

fassung. Die Einfliisse der Prager Architektur im Werk von Broggio sind nicht 

zu iibersehen. Die Art und Weise, wie er sie verarbeitet, verrat weniger mangeln- 

des Verstandnis filr den Radikalismus der Kleinseitner Nikolausfront als ein un- 

terschiedliches kiinstlerisches Temperament. Die Westfront der Ossegger Stifts- 

kirche ist bei aller ihrer Bewegtheit nicht »dynamisch«, sondern lediglich »ge- 

spannt«. Hier steht Broggio seinen bsterreichischen Zeitgenossen naher. Die ein- 

gehende Untersuchung der Einfliisse der osterreichischen Barockarchitektur auf 

die Barockarchitektur in Bbhmen gehort immer noch zu den Desiderata der mit- 

teleuropiiischen Barockforschung.

Die letzte Schaffensperiode Octavian Broggios setzte nach Macek in der drit- 

ten Dekade des 18. Jahrhunderts ein und dauerte bis zum Tode des Architekten 

im Jahre 1742. Sie bringt wenig Neues. Der Architekt variiert bereits Bewahrtes 

und setzt seine Lieblingsmotive in neuen Kombinationen geschickt zusammen. 

Seine Architektur verliert zunehmend an barockem Pathos. Der Raum »ver- 

drangt« die Baumasse, wirkt luftiger und fiillt sich mit diffusem Licht.

Das Bild des nordbbhmischen Barock runden die Beitrage liber Skulptur und 

Malerei ab. M. Horyna steuerte zu dem Katalog wertvolle Beitrage liber die 

nordbdhmische Skulptur der Broggio-Zeit bei. Einige der ausgestellten bozzetti 

und Bildhauerzeichnungen waren in der Ausstellung sogar zum ersten Mai zu se- 

hen.

Die Leitmeritzer Bildhauer Franz und Matthias Tollinger haben mit den Brog

gios die Familiengeschichte, nicht aber die Qualitat ihrer Kunst gemeinsam. Der 

Tiroler Franz Tollinger lieB sich 1689 in der Stadt an der Elbe nieder. Er arbeite- 

te in Stein Oder in Holz. Im letzteren Material fiihlte er sich wesentlich sicherer. 

Sein Sohn Matthias iibernahm 1718 die Familienwerkstatt. Der Junior reagierte 

bereits empfindlicher auf die hochbarocken Impulse und vermochte seinen Statu- 

en eine gewisse Dynamik zu verleihen (vgl. die Stuckengel der Leitmeritzer Al- 

lerheiligenkirche). Darin machte sich wohl der EinfluB des 1713-16 in Ossegg ta- 

tigen Vorarlberger Bildhauers Frantz Anton Kuen bemerkbar. In Ossegg ver- 

drangte Kuen voriibergehend den dort ansassigen Bildhauer Edmund Johannes 

Richter. Horyna gelang es, Richter mit dem bisher nur unter dem Notnamen 

»Nordbbhmischer Meister« oder »Meister von Teplitz« fafibaren Kiinstler zu 

identifizieren.

Das Bild der Ossegger »Bildhauerhiitte« erganzt G. A. Corbellini. Seine be- 

merkenswerte Mobilitat brachte ihn 1708 liber Mailand, Rom und Wien nach 

Bbhmen. 1713-16 entstanden Corbellinis bravourbse Stuckdekorationen und sei-
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ne eleganten Plastiken. In der Ausstellung warden einige Skizzen and Entwiirfe 

gezeigt, die Corbellini dem Ossegger Abt vorlegte, bevor er mit Kuen nach 

Weingarten ging.

In die Entwicklung der nordbbhmischen Skulptur griff durch seine Arbeiten 

fiir Graf Waldstein in Dux und Teplitz auch Matthias Bernhard Braun ein. Zu- 

sammen mit einigen Werken Kuens bilden seine Skulpturen ein Pendant zu den 

»radikalen« Bauten Octavian Broggios.

P. Preiss beschaftigt sich in seinem profunden Katalogbeitrag mit den Malern 

des Broggio-Kreises. Er weist auf die hypothetisch annehmbare Einschaltung 

Octavian Broggios in die malerische Ausstattung seiner Kirchenraume hin. Preiss 

gelang es in seinem Text, das spirituelle Klima des Ossegger Stiftes als Grundla- 

ge fiir die Entwicklung des kiinstlerischen Ausstattungsprogrammes zu evozieren. 

Das Stift bediente sich der Kunst der schlesischen Meister Michael Leopold 

Willmann und Johann Christoph Liska. Der Ossegger Abt beschaftigte in der 

Kirche jedoch auch die Freskomaler Johann Jakob Steinfels und Wenzel Laurenz 

Reiner und sammelte Bilder von Anton und Benedikt Kern. Preiss beleuchtet 

ebenfalls die Tatigkeit der im Stift selbst lebenden Maier, des Stillebenspeziali- 

sten Johann Adalbert Angermayer aus Bilina (eines Verwandten des Ossegger 

Stiftsmalers Gerard Angermayer) und anderer.

Der Maier und Kunsttheoretiker Johann Quirinus Jahn arbeitete ebenfalls fiir 

die Ossegger Zisterzienser, wenn auch vorwiegend nur als Haus- und Lagerver- 

walter, ebenfalls wie sein kunsthistorisch wenig faBbarer Vater Jakob Laurenz 

Jahn.

Petr Fidler

Neue Funde

EIN VERSCHOLLENES PRACHTWERK DER ARMENISCHEN 

BUCHMALEREI IN GNESEN WIEDERENTDECKT

(mit acht Abbildungen)

Vorgeschichte: Mitte Marz hatte ich Gelegenheit, fiir ein paar Tage nach Po- 

len zu reisen, um in Poznari/Posen auf Einladung des Seminars fiir Alte Ge- 

schichte am Historischen Institut der Adam-Mickiewicz-Universitat am 18. Marz 

1993 einen Gastvortrag zu halten. Freundlicherweise unternahm am Tag zuvor 

der Assistent am Posener Althistorischen Seminar, Herr Dr. Kazimierz Ilski, ei

nen Ausflug mit mir in die Umgebung Posens, der uns auch nach Gniezno/Gne- 

sen fiihrte.

Hier hatte Herr Ilski - fiir mich ganz iiberraschend - unter anderem einen Be- 

such im Erzbischbflichen Archiv an der Kathedrale vorgesehen, weil Gnesen 

auch liber einige bedeutende (westlich-lateinische) Miniaturhandschriften verfiigt,
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