
Hallisch-Frankischen Museums erheblich Verwirrung stiftete — selbst fur Kundige war 

die Suche nach dem roten Faden muhsam.

Der erste Schritt, ein Desiderat der Kunstgeschichtsforschung aufzuarbeiten, ist mit 

einem soliden Katalog und einer sorgfaltigen Auswahl von teils hervorragenden Expona- 

ten geleistet. Die sicherlich schwierige und Ausdauer erfordernde Planungsarbeit der 

Organisatoren hat sich gelohnt. Eine umfassende Ausbreitung moglichst vieler Facetten 

im Wirken Schweizer Kunstler in Deutschland und umgekehrt blieb aufgrund der Kon- 

zentration auf Residenzen sowie der Beschrankung des Zeitraumes und der Leihgeber 

nicht realisierbar. Desto mehr ware eine Ausstellung mit einer groBziigigen zeitlichen 

Spannweite und entsprechenden internationalen Leihgebern wiinschenswert.

Roland Kanz

FASTO ROMANO

Ausstellung in Rom, Palazzo Sacchetti, 15. Mai bis 30. Juni 1991

Eine ungewbhnliche Schau erlesener Gemalde, Mobel, Skulpturen und dekorativer 

Arbeiten aus romischen privaten und offentlichen Sammlungen wurde bis Ende Juni im 

Palazzo Sacchetti an der Via a Giulia gezeigt. AnlaBlich der Ausstellung waren auch die 

Innenraume des Renaissancepalastes dem Publikum geoffnet. Das Besondere des Ge- 

samtkunstwerkes dieser Initiative lag darin, daft es sich nicht um eine Ausstellung im 

iiblichen Sinne handelte, vielmehr die Exponate so in den Kontext der Palastraume ein- 

gebunden waren, daB sie den Anschein erweckten, als stiinden sie seit jeher dort.

Fasto Romano entstand im AnschluB an die Restaurierung der Innenraume des Pala- 

stes. Dessen Architektur geht auf Antonio da Sangallo den Jiingeren zuriick, wurde 1542 

um zwei Fensterachsen erweitert und nach 1553 von Nanni di Bacio Bigio im Auftrag 

des Kardinals Giovanni Ricci da Montepulciano vollendet; gleichzeitig schuf Francesco 

Salviati die Fresken im Piano Nobile, die zu den Hauptwerken romischer Monumental- 

dekoration des Cinquecento zahlen. 1572 erwarb Tiberio Ceuli den Palast und lieB die 

zum Tiber orientierte Galleria dekorieren; Giacomo Rocca fiihrte dort Fresken, Zitate 

nach Michelangelos Sixtinischer Kapelle, aus, wahrend spater die Schmalseiten des Saa- 

les bedeutende Einzelfresken von Pietro da Cortona erhielten: Maria mit dem Kind ge- 

genuber dem Siindenfall.

Seit 1642 ist der Palast im Besitz der Familie Sacchetti. Der heutige Besitzer, Marche

se Giulio Sacchetti, stellte darin Raume fur die Ausstellung zur Verfiigung, deren Ertrag 

dem Verein Area zur Fiirsorge fur Schwerbehinderte zugute kommt. Leihgeber waren 

zum groBen Teil romische Familien wie die Aldobrandini, Colonna, Doria Pamphilj, 

ferner der Palazzo del Quirinale, Vatikanische Museen, Accademia di S. Luca, Galleria 

Borghese, Banco di Roma und andere.

Dem provozierenden Thema Fasto Romano widmet Giuliano Briganti im wissen- 

schaftlichen Katalog {Fasto Romano — dipinti, sculture, arredi dai Palazzi di Roma, 

Rom, Leonardi-De Luca Editori 1991, 236 Seiten, 227 illustrierte Katalognummern, 80 

Farbabb.) eine einleitende Studie, in welcher die „rdmische Pracht” gleichgesetzt ist mit 

vornehmer Eleganz, die sich bisweilen streng, bisweilen festlich-raffiniert alien, auch
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den angewandten Kiinsten mitteilt. Ausstellung und Katalog verfolgten erklartermaBen 

die Absicht, einen Beitrag zu dem noch relativ wenig erschlossenen Forschungsgebiet 

des romischen Kunstmobels und der angewandten Kunst zu leisten. A. Gonzalez- 

Palacios, der bahnbrechende Arbeit auf diesem Gebiet geleistet hat, bereichert den Kata

log mit einem Essay fiber die Fiirstenpracht im Urteil der Romreisenden, die es vor al- 

lem seit dem spaten 18. Jahrhundert nicht an kritischen Anmerkungen zu Arroganz, 

Pomp und Eitelkeit fehlen lassen. E. Safarik nimmt die Giuseppe Bartolomeo Chiari zu- 

geschriebenen aquarellierten Ausstattungsmodelle der Galleria Colonna um 1703 zum 

AnlaB, das Thema Fasto Romano am Beispiel des Hauses Colonna darzustellen. C. Pie- 

trangeli handelt die Geschichte des Palazzo Sacchetti vor dem Horizont anderer, groBen- 

teils verlorener „Einrichtungen” romischer Palaste ab. Der Katalog stellt eine niitzliche 

Materialsammlung zum Thema dar und enthalt in den einzelnen Artikeln eine Fulle von 

Forschungsergebnissen.

Von den Exponaten seien einige hervorgehoben. Im Vorzimmer zu Seiten des Balda

chins (die Sacchetti gehbren zu den Familien „di Baldacchino”, welche das Privileg ge- 

nossen, im Vorzimmer ihrer Empfangsraume einen Baldachin uber dem Familien- 

wappen anzubringen) waren die groBen Bildnisse des Kardinals Giulio Sacchetti und des 

Marchese Marcello Sacchetti vereint, beide von Pietro da Cortona wohl 1626 gestaltet. 

Ein virtuoses Portrat von Carlo Maratta um 1670 zeigt den Kunsttheoretiker Giovanni 

Pietro Bellori, der auf sein groBes Buch, die Vite dei pittori, weist. Ein Bildnis des Anti- 

quars und Kurators Nicolo Simonelli, umgegeben von Altertumern des Museums von 

Flavio Chigi, ein Werk des Giovanni Maria Morandi um 1665, illustriert das Ausstel- 

lungsthema, und in einem prezidsen Bildnis von 1777 zeigt Laurent Pecheux die Mar- 

chesa Gentili Boccapaduli inmitten ihrer Sammlung von Antiquitaten, Naturalien und 

Schmetterlingen; ein Zweiglein mit einer Raupe in der Hand, posiert sie vor einem agyp- 

tisierenden Tisch, dessen Deckplatte mit Marmorintarsien wie in einem Schachbrett Mu- 

sterproben der verschiedenen Marmorsorten enthalt. Ein Tisch mit entsprechender 

romischer Marmorplatte war unter dem Gemalde ausgestellt.

Das plastische Bildnis war durch eine meisterhafte Bronzebiiste des Papstes Clemens 

VIII. Aldobrandini aus der Zeit von 1592—96 von Taddeo Landini vertreten. Eine Bron

zestatuette des Carlo Barberini in sturmischem Ritt hat Francesco Mochi um 1630 wahr- 

scheinlich im Zusammenhang mit der Planung eines nicht ausgefiihrten 

Reitermonumentes geschaffen. Als „Engelsportrat” erscheint ein weiblicher Terrakotta- 

kopf von Antonio Giorgetti — das Modell fur eine Figur auf der Engelsbriicke, genauer: 

des Engels, der von den Leidenswerkzeugen die Stange mit dem Essigschwamm tragt; 

die Figur entstand auf der Grundlage der Entwiirfe Berninis und stilistischer Anregungen 

Algardis. Ein qualitatvolles Porphyrportrat einer al ten Frau, das in einem Inventar um 

1700 als antike Skulptur aufgefiihrt wird (zugunsten antiker Entstehung haben sich auch 

Amelung und Delbrueck ausgesprochen), wird im Katalog als Arbeit des 17. Jahrhun- 

derts eingeschatzt; eine Hypothese, die weiterer Begrimdung bedarf und kennzeichnend 

ist fur die Schwierigkeiten bei der Beurteilung antiker oder antikisierender Ziige der rd- 

mischen Skulptur.

Im Zentrum eines Saales stand die Marmorskulptur einer Allegorie des Herbstes, ein 

gemeinsames Werk von Pietro Bernini und seinem Sohn Gian Lorenzo um 1615. Federi-
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co Zeri, der den Herbst und die iibrigen drei Jahreszeiten im Depot der Villa Aldobran- 

dini entdeckt hat, wies auf die stilistischen Zusammenhange mit Gian Lorenzos spaterer 

Gruppe „Apollo und Daphne” hin, vor allem hinsichtlich der durch virtuosen Einsatz 

des Bohrers ermoglichten „luftreichen” Behandlung von Zweigen und Blattwerk. Die 

Kopfbehandlung des Herbstes schlieBt sich im iibrigen an die vergniigten, mit Laub be- 

kranzten Puttenkopfe bei der „Ziege Amalthea” an, einem sicheren Werk Gian Loren

zos von 1615. Die Herbstallegorie war etwas zu hoch aufgestellt, der Blick in ihr Gesicht 

dadurch verwehrt — zum Vergleich sei an die geringe Hohe des in der Galleria Borghese 

erhaltenen originalen, antiken Sockels der gleichfalls friihen Aeneas- und Anchises- 

Gruppe verwiesen, deren heutige hohe Sockelung aus dem Jahre 1909 stammt.

Von den Bildwerken in Marmor, Bronze und Terrakotta seien weiter erwahnt: das 

Modell des Grabmonuments fur Stefano und Lazzaro Pallavicini in S. Francesco a Ripa 

von G. Mazzoli und N. Michetti (1712—15), ein gutes Terrakottarelief „Jupiter mit dem 

Adler” von Tommaso Righi um 1770, ferner Vincenzo Pacettis Terrakottagruppe 

„ Achilles und Penthesilea”, eine an der Pasquinogruppe orientierte Komposition, die 

1773 in der romischen Accademia di S. Luca mit einem ersten Preis gekront wurde, und 

die Bronzebiisten von Paris und Helena nach Canova, die mit guten Griinden Giuseppe 

Boschi zugeschrieben werden konnten.

Eine Anzahl romischer Veduten bildete den Hintergrund zu den plastischen Werken 

der Ausstellung, Gemalde von Gaspar van Wittel, Hendrik Frans van Lint, Giovanni 

Paolo Panini, Adrien Manglard, Hans und Christian Reder und Jakob Philipp Hackert. 

Dessen Bild der Familie Borghese am Meeresstrand vor der Villa in Pratica konnte zu 

den einst in der Villa Borghese befindlichen, verschollenen Veduten gehort haben. Im 

Rahmen der Ausstellung kam van Wittels Ansicht der Villa Sacchetti eine besondere Be- 

deutung zu, da sie eine verlorene, 1626 im Auftrag der Sacchetti entstandene Villenar- 

chitektur hohen Ranges von Pietro da Cortona uberliefert.

Auf der Grundlage seiner langjahrigen Forschungen besorgte Gonzalez-Palacios die 

Auswahl hervorragender Mobel und tragt neue Ergebnisse bei, indem er etwa die Ver

bindung zwischen autobiographischen Bemerkungen Vasaris und einem wohl von Ber

nardino da Porfirio fur Bindo Altoviti nach Vasari ausgefiihrtem Tisch darlegt und die 

Knotenmotive seines Dekors aus Elfenbein und Pietradura untersucht, die uber Leonar

do und dann Druckgraphik von Diirer und Balthasar Sylvius dem mittleren 16. Jahrhun- 

dert bekannt waren. Er beobachtet auch Beziehungen zwischen einer Zeichnung Dosios 

in den Uffizien und einem marmorintarsierten Achtecktisch aus dem spaten 16. Jahrhun- 

dert im Quirinalspalast. Zusammenhange mit dem Formenrepertoire des Giovanni Paolo 

Schor (das erstmals 1986 in einer Ausstellung des romischen Gabinetto dei Disegni 

durch Fusconi geklart wurde) zeigen sich bei einer um 1663 in Holz skulptierten und 

vergoldeten Prunkwiege des Sohnes von Don Lorenzo Onofrio Colonna und seiner Ge- 

mahlin Maria Mancini, Nichte des Kardinals Mazarin. Aus demselben der Beminiwerk- 

statt nahestehenden Kreis des Schor stammte ein Tisch in naturalistischer Baumform.

An diesen und anderen Beispielen manifestiert sich eine in der romischen Mobelkunst 

verbreitete Orientierung an der Skulptur mit betonter Verwendung vollplastischer figiir- 

licher Elemente wie Tragerfiguren, die auch im 18. Jahrhundert nicht aufgegeben wer

den. Rocailleornamentik wird wenn iiberhaupt, dann auf dem Weg liber nordische
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Kiinstler und Stichwerke wie die Stiche von Lespilliez nach Zeichnungen von Frangois 

Cuvillies eingefiihrt. Das Festhalten an gewissen Vorstellungen von Symmetric und gra

vitas kennzeichnet die romische dekorative Kunst auch des 18. Jahrhunderts.

Ein Beispiel solch eines ausgewogenen Dekorationsgeschmacks stellt das Antepen- 

dium von Antonio Piffetti von 1747 dar; ein nahezu vier Meter langes Werk mit Einlege- 

arbeit von reichem Perlmutt, Elfenbein, Gold und seltenen Holzern, das Gonzalez- 

Palacios im Depot der Sixtinischen Kapelle gefunden hat. Auf Piffetti, den beriihmtesten 

Intarsienkiinstler des 18. Jahrhunderts in Italien, diirften auch die meisterhaften Holz- 

und Elfenbeinintarsien an zwei raren, von Pierre Daneau entworfenen und signierten 

Tischen in franzdsischen Proportionen zuriickgehen.

Der in Rom durch einen Brief an Lord Arundel bereits fur 1616 belegten „ Chinamo

de” huldigten Kommoden und Schranke des 18. Jahrhunderts, vor allem aber zwei um 

1750 entstandene holzgeschnitzte und gefaBte Chinesen, die Leuchter halten, Verwandte 

der Figuren am Potsdamer Chinesischen Pavilion. Neben exotischen Kuriositaten gehdr- 

ten zum Fasto Romano auch einige „Naturwunder”, so die kostbar gefaBten Rhinozeros- 

hbrner des 17. Jahrhunderts und das etwa 1,50 m hohe Narwalhorn, das einem 

vergoldeten Pferdekopf der Berninischule aus der Stirn zu wachsen und ihn in das mythi- 

sche Einhorn zu verwandeln scheint.

Eine neue Bliitezeit der rbmischen Mobelkunst im spaten 18. Jahrhundert war durch 

klassizistische Werke dokumentiert, etwa den von A. Asprucci entworfenen und von 

Vincenzo Pacetti skulptierten Prachttisch der Sammlung Rothschild. Uhren, Silber- 

leuchter und ein Schreibservice aus dem Atelier von Luigi und Giuseppe Valadier erwei- 

sen sich als Spitzenwerke des „Neoclassico”. Von dem renommierten Bronzekiinstler 

Francesco Righetti stammen zwei Lowenfiguren und dreiarmige Bronzekandelaber, die 

aber wohl einschlieBlich der in der Ausstellung fehlenden Kerzen proportioniert waren, 

so daB sie unangemessen gedrungen wirkten. Giovanni Volpato reproduzierte den Apol

lo vom Belvedere naturgroB in einer Biiste aus Bisquit, wahrend er andere beriihmte 

Figuren der Antike Oder von Sansovino extrem verkleinerte und zu einer Tafeldekora- 

tion aus Bisquit gruppierte. Eine Reihe romischer Miniaturmosaiken des 18. Jahrhun

derts erganzte die Auswahl aus den dekorativen Kiinsten. Hervorzuheben ist endlich ein 

Tisch von Francesco Sibilio, dessen Marmorplatte einen Mosaikschmuck aus kleinen 

Fragmenten von Grabungsfunden aus Gias und Glaspaste enthalt.

AbschlieBend noch einige Bemerkungen zur nahezu unsichtbaren Art der Anordnung 

der Exponate durch Federico Forquet, dem es gelungen war, die Objekte derart wohl- 

proportioniert in die Raume einzufiigen, daB man keinen prinzipiellen Unterschied zwi- 

schen den Ausstellungssalen und den durch eine Glastiire sichtbaren Wohnraumen 

bemerkte. Anstatt einer „Ausstellung” prasentierte er „Einrichtung”. Dem entsprach 

sein entschiedener Verzicht auf Spotlight oder Scheinwerferlicht, das so haufig die Auf- 

merksamkeit der Betrachter gewaltsam auf einzelne Objekte lenkt und die farbige Inten

sity ebenso schwacht wie das plastische Erscheinungsbild. Mit Ausnahme der 

volumindsen Vorhange, welche die Stufen der Fensternischen verbargen, wirkten vor 

allem die Wandverkleidungen in diesen Raumen optimal eingesetzt. Anstelle der verlo- 

renen Damastbehange waren die Wande mit raffiniertem Model-Handdruck auf Papier- 

grund „all’antica” dekoriert, und auch die Paravents ahnlichen hohen Stellwande wiesen
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unauffallig handgedruckte Dessins nach alten Vorlagen auf. Die modernen Heizungskdr- 

per trugen eine Scheinmarmorverschalung, auf der die illusionistische Wandmalerei der 

Sockelzone unmerklich weiterging. Die Gesamtwirkung der verschiedenen Bereiche von 

Architektur, Skulptur, Malerei und Einrichtung einschlieBlich der Kunst des Blumenar- 

rangements ergab eine Steigerung der Innenraume des Palazzo Sacchetti im Sinne eines 

maBvollen „Fasto Romano”.

Kristina Herrmann-Fiore

Rezensionen

HERMANN FABINI, Gotik in Hermannstadt (= Siebenbiirgisches Archiv XXIII). 

Kbln und Wien, Bohlau 1989. 268 S., 140 s/w Abb.

Hermann Fabinis Beitrag zur gotischen Profanarchitektur Hermannstadts erscheint bei 

uns in einem fiir Siebenbiirgen historischen Moment. Angesichts der politischen Umwal- 

zungen im gesamten Osteuropa und auch in Rumanien (Siebenbiirgen gehorte bis zum 

Zerfall der Donaumonarchie nach dem Vertrag von Versailles 1919 zu Ungarn), geht 

die Geschichte der Siebenbiirger Sachsen, welche seit uber 800 Jahren auf diesem Terri- 

torium leben, als Minoritat zu Ende. Infolge der schon seit Ende des 2. Weltkriegs lau- 

fenden Auswanderung und durch Assimilation wird die Gruppe verschwinden und damit 

schlieBt auch das Kapitel deutscher Kunst in Siebenbiirgen ab. Gleichzeitig sind die Ge- 

fahren der groB angelegten AbriBaktionen, welcher schon gauze StraBenziige homogen 

gewachsener siebenbiirgischer Stadte auf dem Gebiet Rumaniens zum Opfer Helen (Fo- 

garasch, SchaBburg), abgewendet. Es bleibt zu hoffen, daB durch intensivierte denkmal- 

pflegerische Tatigkeit die noch erhaltene alte Bausubstanz in Siebenbiirgen vor dem 

weiteren Verfall bzw. Abbruch bewahrt wird. Zu erwarten ist eine Liberalisierung der 

Wissenschaften, die Offnung der Archive, und damit waren die Voraussetzungen fiir ei

ne intensivere Erforschung der siebenbiirgischen Kunst geschaffen. Bisher haben sich 

fast ausschlieBlich einheimische Kunsthistoriker, Volkskundler und interessierte Laien 

oder — oft mit nostalgischer Note — Heimatvertriebene mit der Kunst in Siebenbiirgen 

beschaftigt. Unter den neuen Bedingungen konnte sich das andern, und darin liegt die 

Chance, daB der begrenzte Kreis „siebenbiirgischer Themen” (sakrale Architektur, bes. 

Wehrkirchen, gotische Tafelmalerei und Plastik, Kunsthandwerk, bes. Keramik und 

Goldschmiedekunst) durchbrochen und der wissenschaftliche Anspruch der Studien, 

dem zu geniigen in den gegebenen politischen Verbaltnissen wohl auch schwer moglich 

war, steigen wird.

Untersuchungen zur profanen Architektur Siebenbiirgens sind rar. Ganzlich fehlen 

Arbeiten, die sich auf ein griindliches Studium der vorhandenen Bausubstanz stiitzen. 

Allgemeine Veroffentlichungen, wie Grigore lonescus zweibandiges Werk Istoria arhi- 

tecturii in Romania (Bucure^ti 1963 u. 1965), Gh. und V. Sebestyens Arhitectura Rena- 

fterii in Transilvania (Bucure^ti 1963) und Vasile Dragut Arta gotica in Romania 

(Bucure?ti 1979) streifen den gotischen Wohnbau, beschranken sich aber in der Regel 

auf die Erwahnung und Datierung bekannterer Bauwerke. Stadtemonographien tiber Bi-
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