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VIGNOLAS PLANUNGEN FUR EINE 

BEFESTIGTE VILLA CERVINI

Der Autor hat Anregung und Hilfe von Bruno Adorni, Marianne Fi

scher, Christoph Luitpold Frommel, Hubertus Gunther, Christiane 

Klebs, Jurgen Klebs und Christof Thoenes erhalten. Ihnen alien sei an 

dieser Stelle herzlich gedankt.
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Wir kennen unter Vignolas Bauten nur einen, der sich 

als befestigter Palast oder befestigte Villa bezeichnen 

liefie: den Palazzo Farnese in Caprarola1; aber die For- 

tezza-Villa bier ist nicht Vignolas ureigenstes Werk, land 

der Architekt dock das Festungsfiinfeck von Baldassare 

Peruzzi und Antonio da Sangallo dem Jiingeren vor, als 

er die Aufgabe iibernahm, den Ban fortzufiihren. Die 

gliickliche Verbindung von Festung und Villa in Capra

rola erklart sich aus dem Wandel der Bauaufgabe und der 

Abfolge der am Bau beteiligten Architekten.

Das asthetische Problem der befestigten Villa hat 

Vignolas Phantasie aber auch unmittelbarer bewegt. Wie 

sehr es Giacomo und seinem Sohn Giacinto Vignola am 

Herzen lag, dem Palazzo Farnese in Piacenza ein fe- 

stungsahnliches Aussehen zu geben, erfahren wir aus ei- 

nem Brief Giacintos vom 28. Mai 1561, in dem er der 

Bauherrin, Margareta von Habsburg, seines Vaters und 

seine eigenen Planungen erlautert. ,,S(ua) Ecc(ellen)tia ha 

veduto il tutto e li e piacciuto assaiss(im)o et per sua 

espressa comissione non sono disegnati altramente li fian- 

chi come erano su 1’altra quali a me non dan(n)o noia 

alcuna essendo che in tutti i modi dopo che fosse perfetta- 

mente fornita la fabrica, et si desiderasse 1’uso di simili 

fianchi io con un’altra bella inventione (su)pplisco fuor di 

detta fabrica con la medesima et piu sicurezza di quella 

che s’haveria dalli fianchi: I quali essendo levati potria 

parere inconveniente a qualch’uno farvi il fosso, ne ponte 

levatore come pure e disegnato: Ma a tutti i modi vi con- 

corrono molte ragioni a doverlo fare; et lasciando da parte 

la maesta, che ritiene la fabrica vietando alia plebe che non 

si possa accostare alle muraglie, ne sotto le finestre, et la 

vaghezza che po(sso)nno porgere giardinetti acconci nel 

fondo; vi e 1’accomodare de i lumi per li officij da basso, 

et altre cose che ne mettono in necessita di farlo; et final- 

mente questa mia inventione di mettere in Fortezza il 

palazzo senza che vi sieno i Fianchi ricerca pure il 

Fosso...“2 Graben, Zugbriicke und „fianchi“ gehoren 

zur Festungsarchitektur; unter ,,fianchi" haben wir turm- 

1 Die Castellina di Norcia gehort ihrer Schmucklosigkeit und An- 

spruchslosigkeit wegen unter die Wehrbauten selbst. Das gleiche 

gilt fair die Entwiirfe fur Kastelle in Isola Farnese und Montalto di 

Castro, die auBer der Befestigung keinen anderen Zweck erkennen 

lassen. Abbildungen in Vita e opere fig. 35, 36, 120,122,132.

2 Modena, Biblioteca Estense, Autographoteca Campori; der voile

Wortlaut des Briefes bei Dreyer, S. 188, Anm. 17.

artige Vorspriinge an den Kanten des Baukbrpers zu ver- 

stehen, die den Palast seitlich einfassen und mindestens 

bis zur vollen Hbhe begleiten3.

Was in Piacenza an Stelle der alten Zitadelle schliefilich 

erbaut wurde, sind die Anfange eines gigantischen Stadt- 

palastes; was die Vignolas dort in Konkurrenz zu Fran

cesco Paciotti, ihrem Vorganger am Bau, urspriinglich ge- 

plant hatten, war eine befestigte Villa, auf die sich Plane in 

Parma und Windsor Castle beziehen lassen4.

Im folgenden will ich Planungen zu einem bisher ganz- 

lich unbekannten Bau vorstellen, der einem ahnlichen 

Typ zuzurechnen ist. Vom GrundriB und von der Au- 

Benansicht her ist er mit seinen wehrhaften Tiirmen etwa 

dem zu vergleichen, was Sebastiano Serlio als ,,Casa del 

Principe Tiranno per fare alia campagna" bezeichnet5; mit 

seinem ebenerdigen Piano Nobile und dem niedrigen 

Obergeschol?, mit Belvederen und Garten gehort er eher 

in den Bereich der Villa6, doch konnte er ebensogut wie 

die Farnesepalaste in Caprarola und Piacenza als befe

stigte Residenz am Rande einer Stadt gedacht sein.

3 Dreyer, S.195—196. Vgl. Serlio, 6.Buch Ms. Miinchen. Fol. 18ar., 

„Della casa del principe illustre in modo di fortezza", zeigt einen 

Bau mit solchen Tiirmen, der auf fol. 18v. wie folgt erlautert wird: 

,,Questo castello come si vede per le linee e tuto guardato dalli suoi 

fianchi et havera li suo fossi larghi et profondi con lo suo ponte 

levaturo".

4 Vgl. Dreyer. Meine Zuschreibung ist nicht unbestritten geblieben. 

Adorni, S. 84—85, sieht in manchen der von mir Vignola genannten 

Projekte wohl Zeichnungen von Giacomo und Giacinto Vignola, 

aber nicht solche nach eigenen Entwiirfen, sondern nach Projekten 

von Francesco Paciotto - wie ich glaube, zu Unrecht. Die Vignolas 

schreiben sich audriicklich die Erfindung zu, derzufolge der Palast 

ein festungsahnliches Aussehen haben sollte, Paciotto wehrt sich 

ausdriicklich gegen Festungsbestandteile am Piacentiner Bau. Man 

kann ihm daher festungsahnliche Projekte fur Piacenza kaum auf 

Grund der Uberlegung zuschreiben, Paciotto sei im wesentlichen 

Festungsarchitekt gewesen, noch kann man sie den Vignolas streitig 

machen, weil man in ihnen, im Gegensatz zu Paciotto, Vertreter der 

Zivilarchitektur zu sehen geneigt ist. Es bleibt abzuwarten, wie 

Adorni sich in seiner Monographic uber den Palast (im Druck) zu 

dem Problem aufiern wird. S. Anm.74.

5 6. Buch, Ms. Miinchen, fol. 28v./29r.ff.

6 Ahnliche Verhaltnisse beispielsweise bei der Villa Madama oder der 

Villa di Papa Giulio in Rom. Andere Charakteristika der Villa, so 

die nach aufien gerichtete Loggia zwischen Tiirmen, die - auf Inno- 

zenz’ VIII. Belvedere zuriickgreifend - noch an der Po-Front des 

Planes 10501 Windsor Castle fiir Piacenza erscheint, fehlen vollig, 

doch bleibt zu bedenken, daB es im Romischen in der ersten Halfte 

des 16. Jahrhunderts keinen verbindlichen Typus der Villa gibt. Vgl. 

Frommel, Tipologia.
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PISEGNO DKtMO SECONDO

1. Villa Cervini, Seitenansicht. Berlin, Kunstbibliothek SMPK, Inv. 1979. 6AOZ3

Die neuen Plane erlauben es, Vignolas Idee von der 

befestigten Villen- beziehungsweise Palastarchitektur be- 

reits in den vierziger Jahren des 16. Jahrhunderts kennen- 

zulernen. Sie lassen uns eine Kontinuitat erkennen, die bis 

zu den Planungen fur Piacenza reicht, gewahren Einsich- 

ten in Vignolas theoretische Vorstellungen vor dem Er- 

scheinen seines Lehrbuches ,,Regola delli cinque ordini 

d’architettura" von 1562 und bereichern den Katalog sei

ner Werke um einen wichtigen Profanbau grofien Aus- 

mafies.

1979 erwarb die Kunstbibliothek der Staatlichen Mu- 

seen Preufiischer Kulturbesitz in Berlin eine Serie von 

Zeichnungen eines Formates von rund 40 X 30 cm, uber 

Vorzeichnungen in schwarzem Stift oder farbloser Rit- 

zung sorgfaltig mit Feder und lavierendem Pinsel in brau- 

ner Tinte ausgefiihrt und mit dem Titel versehen „DISE- 

GNIO DI UN PALAZZO DI IACOMO BAROCCI 

DA VIGNOLA DIVISO IN 21 DISEGNI“7. Von diesen 

urspriinglich 21 Blattern sind heute nur noch neun nach- 

weisbar. Sie iiberliefern die Grundrisse von Keller und 

Piano Nobile, die Ansicht einer Seitenfront, Grund- und 

Aufrisse architektonischer Details im Vorhof und an der 

Gartenfassade, Schnitte durch Raume des Eingangs- und 

des Gartentraktes, Grundrifi und Schnitt einer Treppe 

und das System der Stufenabfolgen. Die fehlenden Blatter 

enthielten wahrscheinlich noch Ansichten der Front und 

der Gartenfassade, den Grundrifi des Obergeschosses 

und die Systeme der Hofloggien. Aufierdem blieben im- 

mer noch geniigend Plane iibrig, auf denen Schnitte durch 

die Raumfluchten, Ansichten der Hofe, eine perspektivi-

7 Inv.-Nr. 1979. 6. AOZ 1—9. Siehe Anhang. Ich danke dem Direktor 

der Kunstbibliothek Ekhart Berckenhagen fur die Erlaubnis, die 

Plane publizieren zu diirfen.
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2. Villa Cervini, Grundrifl des Piano Nobile. Berlin, Kunstbibliothek SMPK, Inv. 1979. 6AOZ.2

sche Ansicht des ganzen Baus8, ja sogar Details wie Tiir- 

und Fensterrahmungen oder Kamine hatten Platz finden 

konnen. Die ungewbhnlich grofie Zahl von Zeichnungen 

lafit es als sicher erscheinen, dal? unser Projekt zumindest 

auf dem Papier zur vollen Reife gediehen war, zumal die 

Zeichnungen sorgfaltig und ohne allzu viele Fehler mit 

Mafiangaben in piedi - Fufi - versehen sind, wobei sich 

ein FuB in 12 Unzen unterteilt. Wenn auch vieles im De-

8 Am 7. November 1546 schreibt Massarelli, der Kardinal Marcello 

Cervini habe ihm zwei Zeichnungen Pietro Paolo Francuccis mit 

Plan und perspektivischer Ansicht der Villa Cervini in Vivo d’Orcia 

gezeigt, Coffin, S. 19. Giacinto Vignola verspricht bei der Ubersen

dung von acht Zeichnungen des Palazzo Farnese in Piacenza an 

Madama am 28. Mai 1561, eine perspektivische Ansicht des Palastes 

anzufertigen: „fard questo, et anco il teatro in prospettiva, con la 

torre che viene nella facciata dinanzi in forma di conveniente gran- 

dezza accio non resti cosa a vedere con tutta quella chiarezza piu 

possibile“, Dreyer, S. 188, Anm. 17. Die beiden Hinweise mogen 

geniigen, die Anfertigungen perspektivischer Zeichnungen fur den 

Bauherrn zur Zeit unserer Planungen zu dokumentieren.

tail widerspriichlich bleibt und manches unserer An- 

schauung entzogen ist, weil zwblf Blatter der Serie fehlen, 

so lafit sich doch eine begrenzte Vorstellung von Ausse- 

hen und Organisation und eine sehr genaue von den Ab- 

messungen des Baus gewinnen, den uns die neun Zeich

nungen der Kunstbibliothek iiberliefern.

ANSICHTEN

Der Bau hat das abweisende, schmucklose Aufiere ei- 

ner Festung. Die Zeichnung 12 (Abb. 1) zeigt eine langge- 

streckte asymmetrische Seitenfront, deren drei durch 

breite Wiilste voneinander getrennte Stockwerke zwblf 

unregelmafiig verteilte, zu Vierergruppen zusammenriik- 

kende Fensterachsen aufnehmen. Niedrige, zinnenbe- 

wehrte Tiirme flankieren die Wand. Sie dffnen sich mit je 

zwei Fenstern und sind langs der Mauer, wie der Grund- 

rifi (Abb.2) zeigt, mit Schiefischarten ausgestattet. Die
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3. Villa Cervini, Grundrifl des Untergeschosses. Berlin, Kunstbibliothek SMPK, Inv. 1979. 6AOZ1

Hauptmasse des Palastes schiebt sich nach hinten; die 

Turme der Gartenfront tragen tholosartige iiberkuppelte 

Belvedere, und aus einiger Entfernung lafit sich erkennen, 

dab aus der hinteren Halfte des Baus ein breiter, niedriger 

Rundturm hervorsteigt, der nur von je zwei Treppenbff- 

nungen zu den Seitenfronten hin durchbrochen und von 

einem Kranz breiter Zinnen bekrbnt ist. Eine niedrigere 

Plattform erstreckt sich, von einer Balustrade umgeben, 

vom Rundturm aus ein Stuck weit in Richtung auf die 

Front zu. Das Aussehen der Eingangsseite lafit sich nur 

ungefahr ermitteln. Die Turme sind hier vermutlich fen- 

sterlos, aber wiederum mit Schiefischarten fiir Flanken- 

feuer versehen; sie miissen mit ihren halbkreisfbrmig zu- 

riickgebogenen breiten Zinnen machtiger wirken als in 

der Seitenansicht, denn die Mauer zwischen ihnen ist ent- 

schieden kiirzer als dort. Das Kellergeschofi bleibt an der 

Front unsichtbar, weil eine Terrasse, die liber eine Rampe 

erreichbar ist, die ganze Breite zwischen den Tiirmen aus- 

fiillt.

Wir wissen nicht, ob die Wand nur die Hohe des 

Hauptgeschosses oder auch die des niedrigen Oberge- 

schosses einnimmt und wie weit sie durchfenstert vorzu- 

stellen ist, doch lehrt der Grundrifi, dal? sich eine 

schmucklose, breite Toroffnung in ihrer Mitte befindet9. 

Hinter der Eingangsmauer liegen keine Raume; statt des- 

sen offnet sich ein breit gelagerter Hof, an drei Seiten von 

leicht erhbhten Terrassenumgangen begleitet, auf die 

rechts und links je eine Treppe von neun bis zehn Stufen 

und zu einer zentralen Palastfassade eine breite Rampe

9 Bei Serlios Planen fiir das Palais Le Grand Ferrare und den davon 

abgeleiteten Projekten bleibt die abschliefiende Mauer niedriger als 

Hauptbau und Seitenfliigel, vermutlich franzosischer Tradition fol- 

gend. Vgl. etwa den niedrigeren Eingangstrakt beim Chateau de 

Bury, 1511-1524.

370



TMSE*

flJi DEC /E>TO

4. Villa Cervini, Brunnen und Nische. Berlin, Kunstbibliothek SMPK,

Inv. 1979. 6AOZ7

5. Villa Cervini, Detail der Hoffassade mit dem Hauptportal. Berlin, 

Kunstbibliothek SMPK, Inv. 1979. 6AOZ6

fiihren. Im Gegensatz zu dem kargen Aufieren des Bans 

mufi der Hof heiter und prachtig wirken. Nischen - und 

vielleicht auch Brunnen - schmiicken die abgeschragten 

Ecken (Abb. 4), die Treppen fiihren zu zweigeschossigen 

dreiachsigen Fassaden mit breiten Mitteltiiren, und uber 

die Rampe gelangt man zu einer festlichen zweigeschossi

gen Front von neun Achsen Breite mit feinen Gesimsen, 

delikat gerahmten Fenstern und einer aufwendigen Por- 

talarchitektur, die - obwohl nur im Piano Nobile vor die 

Wand selbst tretend - die ganze Hohe des Palastes zu- 

sammenfaEt und weit fiber seine Gesimshbhe hinausragt 

(Abb. 5). Zwei dorische Saulen rahmen das hohe Portal, 

vier ionische Pilaster das dariiberstehende Fenster, liber 

dem das Kardinalswappen des Besitzers erscheint. Die 

Tiiren der Fliigelbauten miissen wenigstens im Erdge- 

schol? ahnlich aufwendig betont sein, denn ihre Breite 

steht der des Hauptportals nicht nach, und der Grundril? 

zeigt deutlich, dal? sie von Pilastern umrahmt sind.

Begibt sich der Besucher nun tiber den Umgang in den 

eigentlichen Palast, so gelangt er durch einen Andito in 

einen geraumigen, von zwei Loggien dorischer und ioni- 

scher Ordnung umgebenen Rundhof10, und durch ein 

zweites Vestibolo in einen Garten, von wo aus er die 

Riickseite des Baus iiberblicken kann. Sie entspricht bei 

Abweichungen der Proportionen und Details in ihren 

Grundziigen der Hauptfassade im Vorhof, doch sind ihre 

neun Achsen zwischen die rahmenden Tiirme verspannt, 

das Obergeschofi sitzt nun ohne eigenes Sockelband di- 

rekt liber dem Kranzgesims des Piano Nobile und erhalt 

dadurch ein starkeres Gewicht, die oberen Fenster iiber- 

treffen die unteren an Hohe, und die betonte Portalachse, 

hier von einem Dreiecksgiebel bekront, bleibt entschie- 

den niedriger als im Vorhof (Abb. 6).

10 Zur Rekonstruktion der Ordnungen im Hof s.S.378-381. Sie folgt 

im Prinzipiellen dem in Rom Ublichen. „Seit den Hofen des Palazzo 

Venezia und der Cancelleria wurde die dorisch-toskanische Ord

nung fur die ErdgeschoCloggia bevorzugt. Die Mehrzahl der Hbfe 

folgte im Aufwachsen ihrer Geschosse dem Prinzip der Superposi

tion, das den Architekten am Marcellustheater und am Kolosseum 

standig gegenwartig war.“ Frommel, Palastbau I, S. 59.
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6. Villa Cervini, Detail der Gartenfassade. Berlin, Kunstbibliothek

SMPK, Inv. 1979. 6AO7.5

GRUNDRISSE

Sieht der Bau von aufien, besonders in der Seitenan- 

sicht, letztlich wie ein grofier, einheitlicher, turmbewehr- 

ter Kasten aus, so erweist er sich beim Durchschreiten als 

ein sehr viel komplizierteres Gebilde. Die Grundrisse von 

Keller und Piano Nobile (Abb. 3, 2) zeigen seine Bestand- 

teile zwischen den Ecktiirmen deutlich als einen quadrati- 

schen Block, dessen vier Raumfluchten den Rundhof um- 

geben, wobei die Zwickelraume die Treppen aufnehmen, 

und als einen daran geschobenen Vorhof, wo in Art einer 

Cour d’honneur seitliche Flugel mit mehreren Raumen 

weit vor die eigentliche Fassade gezogen werden. Dies 

wird beim KellergeschoB noch deutlicher als im ebenerdi- 

gen, weil die durchlaufenden starkeren Fundamentmau- 

ern hier die Bauteile prazise voneinander absetzen.

372

Vorhof und Hauptpalast liegen nicht auf gleichem Ni

veau. Der Hohenunterschied zwischen den Hbfen, die 

beide nicht unterkellert und daher ebenerdig zu denken 

sind, entspricht dem zwischen Vorhof und Terrasse, und 

es sind fiinf Rampenabschnitte beziehungsweise zehn 

Stufen nbtig, um ihn zu iiberwinden. Bei den Stufenma- 

fien des Hauptbaus gewinnt man fur den Umgang eine 

Hbhe von rund 5 Fufi, einen Abstand, der ausreicht, die 

Fenster des Kellergeschosses voll aufzunehmen. Sie kbn- 

nen sich in ganzer Grofie fiber dem Erdniveau befinden, 

und es ware sogar mbglich, das KellergeschoB mit je ei- 

nem Fenster seitlich der Freitreppen auch vom Vorhof 

aus zu beleuchten. Der Architekt hat die Aufgabe, auf 

ansteigendem Gelande gleiche Stockwerkhbhen durchzu- 

halten, auf eine hbchst reizvolle Art geldst, indem er den 

Keller im Vorhof fiber das niedrigere Niveau hinaus- 

wolbte und damit die Bauten der Cour d’honneur mit- 

samt der Hauptfassade formlich auf einen eigenen breiten 

Sockel hob. Da der Rundhof das Niveau der Umgange 

hat, miifiten sich die Kellerfenster des Wohnpalastes un- 

ter seinem Bodenniveau befinden. Man kbnnte deshalb 

vermuten, daft sie ihr Licht durch einen Graben erhalten, 

es sei denn, man nehme zu den Seiten hin oder minde- 

stens zur linken Front, deren Ansicht wir kennen 

(Abb.l), einen Gelandeabfall an, der das Kellergeschol? 

auch ohne Graben sichtbar machen wiirde. In der Tat 

scheint das Terrain nicht nur im Zentrum, sondern auch 

rechts hbher zu liegen, denn an der rechten Langseite des 

Baus fiihrt eine der Mauer angelehnte Rampe zu der ein- 

zigen Tur des Untergeschosses hinab und beweist, dab 

der Palast hier ebensowenig von einem Graben umgeben 

sein kann wie an den Schmalseiten, wo Rampen und Ter- 

rassen einen Graben unmbglich machen11. Die beiden 

Grundrisse von Keller- und Erdgeschofi entsprechen sich 

in der Aufteilung weitgehend, doch ist das erste im Vor

hof bedeutend machtiger, weil sich die Keller bis unter 

die Umgange erstrecken; aufierdem liegt an der rechten 

Seite des Hauptbaus im Untergeschofi ein einziger lang- 

gestreckter Saal, wo zu ebener Erde fiinf Wohnraume und 

ein Vestibiil Platz finden. Die zweischiffigen Hallen unter 

den Fliigelbauten des Vorhofes und den Terrassen sind 

mit Kreuzgratgewdlben, der Gang vor der Hauptfassade

11 Wollte man dennoch einen umlaufenden Graben annehmen, so 

miiftte man davon ausgehen, daft der Palast einschliefilich seines 

Gartens, des vor der Eingangsfront gelegenen Gelandes und eines 

Streifens auf der rechten Langsseite auf einer Terrasse liegen sollte, 

die insgesamt durch einen Graben vom umliegenden Gelande ge- 

trennt ist, wie etwa die Villa Cervini auf Antonio da Sangallos d. J. 

Entwurf Uffizien 828 A, Abbildung bei Coffin, S. 16.



ist mit einer Tonnenwolbung versehen. Auf die raumliche 

Disposition des Baus komme ich noch zurfick12.

Einen Grundrifi des Obergeschosses haben wir nicht, 

und liber seine Aufteilung lassen sich nur wenige An- 

haltspunkte gewinnen, wenn man die Seitenansicht und 

die Schnitte zu Hilfe nimmt. Die Seitenfront hat oben so 

viele Fenster wie in den unteren Stockwerken, und der 

Schnitt der Zeichnung 14 (Abb. 7) zeigt zwei unmittelbar 

hintereinander liegende Raume im Obergeschofi des vor- 

deren Traktes13. Man wird uber den Langsseiten im Vor- 

hof eine, im Hauptbau zwei Zimmerfluchten annehmen 

durfen, die hier vermutlich durch einen Korridor getrennt 

und von der oberen Hofloggia aus uber Vestibule in der 

Querachse des Hofes zu betreten sind14. Das Herzstiick 

des Palastes ist im Grundril? der grofie Rundhof, der mit 

seinen Loggien einen Durchmesser von 9172 und von 

Loggia zu Loggia von 6572 Fufi besitzt. Seine Stiitzen 

haben eine Tiefe und Breite von 3 Fufi und sind dem Hof 

zu mit Halbsaulen, dem Umgang zu mit Pilastervorlagen 

verstarkt. Die Mafiangabe zwischen den Pfeilern - 1272 

Fufi — bezieht sich auf die Entfernung der Pfeilermittel- 

achsen nahe ihrer Stirn. Der Kreisumfang betragt bei dem 

Durchmesser von 657i Fufi 205,77 Fufi, was geteilt durch 

die Anzahl der Arkaden 12,86 Fufi fiir die Lange der 

Kreislinie von Achse zu Achse ergibt, einen Wert also, 

der den Angaben der Zeichnung zwar nicht entspricht, 

aber nahekommt.

SCHNITTE

DECIMO -^VATBCCO DISK..

7. Villa Cervini, Schnitt durch den Vordertrakt. Berlin, Kunstbibliothek 

SMPK, Im. 1979. 6AOZ4

Die Zeichnungen 18 und 19 (Abb. 8, 9) zeigen den Ver- 

lauf der Haupttreppen, die vom Keller auf den Umgang 

uber der oberen Hofloggia fiihren und alle Stockwerke 

miteinander verbinden. Uber dreieckigem Grundrifi an- 

geordnet, nutzen die Stiegen den ganzen Raum zwischen 

der Kriimmung der Hofmauer und den gradlinigen Wan- 

den der anschliefienden Raume und iiberwinden in je drei 

von Absatzen getrennten Laufen um einen durchfenster- 

ten dreieckigen Kern fiihrend die 13 Fufi Hdhe, die sich 

aus ihren 12 Fufi hohen tonnengewolbten Zugangen und 

12 S.u.S.374ff.

13 Diese Raume im Obergeschofi befinden sich nicht unmittelbar uber 

dem in der Zeichnung dargestellten Kaminsaal, sondern in dem 

rechts neben diesem anschliefienden Raum. Vgl. Anhang. Die 

Raumordnung uber dem Vestibiil und den beiden seitlich anschlie- 

fienden Salen konnte daher auch anders ausgesehen haben.

14 Dieses Geschofi wiirde also in den Seitenfliigeln in der Aufteilung 

der Raume, der Zugange und Korridore dem dritten Geschofi des 

Palazzo Farnese in Caprarola sehr nahe kommen. Vgl. Parma, Ar- 

chivio di Stato, 49, 9, Vita e opere fig. 125.

den 1 Fufi starken Decken ergeben. Zwei solche Treppen- 

stockwerke sind zu durchsteigen, um vom Niveau des 

Rundhofes aus zu dem des Obergeschosses zu gelangen, 

wobei sich ein 12 Fufi hohes Mezzanin zwischen die Zu

gange von den unteren und den oberen Loggien einfiigt. 

Die Dreieckslaufe beginnen fiinf Stufen fiber dem Keller- 

niveau und enden drei Treppenlaufe fiber dem Fufibo- 

denniveau des Obergeschosses, dann schliefit eine Wen- 

deltreppe an, fiber die man schliefilich durch die Offnung 

der Turmwand auf den Umgang fiber den oberen Loggien 

und die Terrasse fiber dem Hauptportal gelangt.

Der Schnitt durch den Kaminsaal rechts neben dem 

Haupteingang und durch zwei hintereinanderliegende 

Raume im Obergeschofi (Abb. 7) zeigt ein Spiegelge- 

wolbe in 25 Fufi Hbhe fiir das Piano Nobile, vermittelt 

uns eine Vorstellung fiber den Anspruch der Ausstattung 

mit Gesimsen, Tiirrahmung, Fensterbank und Karnin, 

verdeutlicht die Verhaltnisse von Treppenzugang und 

Mezzanin zum Hauptgeschofi und gibt im Obergeschofi
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8. Villa Cervini, Schnitt durch eine der vier Haupttreppen. Berlin, 

Kunstbibliothek SMPK, Inv. 1979. 6AOZ9

Einblick in Anordnung und Aufbau der hintereinander- 

liegenden Raume, deren vorderer in 10 Fufi Hbhe gedeckt 

ist, wahrend die Balkendecke des hinteren, die Schrage 

des Pultdaches ausnutzend, erst in 13 Fufi Hbhe ansetzt. 

Der Schnitt der Zeichnung 15 (Abb. 6) stellt das Mulden- 

gewolbe der Vestibule dar und laBt iiberdies Schliisse auf 

das Aussehen des Raumes zu, dessen Fensterachse sich 

links vom Gartenportal befindet. Man tauscht sich, wenn 

man annimmt, die Ordnung der Raume vor dem Hof- 

rund miisse sich wie im Grundrifi, so auch im vertikalen 

Aufbau auf der Gartenseite wiederholen. Hier weichen 

die Proportionen zugunsten des Obergeschosses ab, und 

der Schnitt mlifite infolgedessen anders aussehen. Nimmt 

man uber den Raumen des Piano Nobile eine Wolbung 

an, die wie im Eingangstrakt auf 25 FuB ansteigt, so 

wlirde sie mit ihrer Deckenstarke drei Fufi hoch in die 

obere Fensterbffnung hineinragen. Auch bliebe es ganz 

unerklarlich, warum die oberen zwei Fufi der gerahmten 

Fensterflache an der Gartenfassade blind sind, ginge 
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man davon aus, dal? die Raume des Obergeschosses in 

10 Fufi Hbhe eine Balkendecke tragen, die eine voile Be- 

leuchtung erlaubt. Der Schnitt durch das Vestibiil zeigt 

die Mifistimmigkeit, laBt erkennen, dab der Raum liber 

dem Portal kein Reprasentationsraum sein kann, und be- 

weist, dafi die Hbhe der Fassadenfenster liber die wahre 

Verteilung in Stockwerke hinwegtauscht. Einen Anhalts- 

punkt zur Vorstellung der Ordnung hinter der Fassade 

bietet der blinde Oberteil des oberen Fensters. Er mifit 

circa 2 Fufi, dariiber erheben sich bis zu den Balken des 

Dachstuhls noch rund 3 FuB, also der Raum, den Ge- 

simse und Wblbungen in den Vestiblilen und den Erdge- 

schofiraumen des Eingangstraktes erfordern. Ich vermute 

daher, daft eine gleichartige Wolbung liber dem blinden 

Teil des Fensters beginnt, hier im Gegensatz zum Vorder- 

trakt also das gewolbt ist, was nach aufien als ,,Oberge- 

schofi“ auftritt. Ein Gewolbe in dieser Hbhe wlirde auch 

eine Vergrbfierung der Fenster nach unten erfordern, 

denn ohne sie bliebe fur die Beleuchtung nur ein schmaler 

horizontaler Streifen. Akzeptiert man eine Wolbung liber 

dem oberen Fenster, so stellt sich die Frage nach dem 

Niveau des Fufibodens zwischen den vermeintlichen 

Stockwerken, und es ergibt sich, dal? es nirgends mehr 

sinnvoll untergebracht und mit den Treppenabsatzen ver- 

bunden werden kbnnte, so daft als einzige Mbglichkeit 

bleibt, hinter der in der Zeichnung dargestellten Achse 

einen einzigen hohen Raum anzunehmen, der sich durch 

beide Stockwerke erstreckt15.

Beim Betreten und Durchschreiten der vermeintlichen 

Festung zeigt sich ein unvermuteter architektonischer 

Reichtum. Der ganze Bau erweist sich als prunkvoll und 

von hohem Raffinement, und eine grofie Anzahl statt- 

licher Kamine, die bis zu 8 Fufi Breite einnehmen und auf 

mindestens 17 Fufi Hbhe ansteigen kbnnen, macht seine 

Gemacher zugleich architektonisch aufwendiger und 

wohnlicher.

DIE RAUMLICHE DISPOSITION

Mit seinen Tlirmen und Belvederen, dem Luxus eines 

Gartens, der die ganze Breite der Riickfront einnimmt, 

und seinen stattlichen Abmessungen zeigt sich der Bau als 

eindrucksvolle Residenz und lafit erwarten, dal? auch 

seine raumliche Disposition alle Forderungen der Zeit an

15 Es geht auch nicht an, eine Geschofiunterteilung in Hbhe des ersten 

Treppenabsatzes anzunehmen; dann namlich warden die Fenster 

des Obergeschosses sich erst in einer Hbhe von knapp 4 m iiber 

dem Fufibodenniveau bffnen, was unsinnig ist. Zur Umrechnung 

der Mafie s. S.381.



einen reprasentativen Palast erfiillt. Leider gibt lediglich 

ein Raum mit einiger Sicherheit direkte Auskunft uber 

seine Bestimmung: der rechts vom Durchgang zum Gar

ten. Er ist durch eine Apsis und vermutlich einen Altar 

ausgezeichnet, auch wenn das Kreuz, das iiblicherweise in 

die Altare eingetragen wird, bier fehlt. Beschriftungen, 

die einen Hinweis auf Sinn und Nutzung der verschiede- 

nen Raumlichkeiten geben konnten, enthalten die Plane 

nicht, und will man nicht auf eine Deutung verzichten, so 

mufi man von Analogien zu anderen, uns besser bekann- 

ten Bauten und Projekten ausgehen. Eine grofie Hofhal- 

tung der Renaissance, in unserem Faile die eines Kirchen- 

fiirsten, bedurfte eines gewissen Aufwandes an Raumlich

keiten teilweise genau definierter Aufgaben, die auch un

sere befestigte Villa enthalten mufite. Uber die raumliche 

Disposition des grofien romischen Stadtpalastes der Zeit 

sind wir gut orientiert16. Ausgehend vom Vorbild des Pa

lazzo Ducale in Urbino, der Florentiner Frfihrenaissance- 

palaste und der groBen Kardinalspalaste Roms im 

15. Jahrhundert verfiigte er uber Andito (Vestibolo), Hof, 

Hofloggien, Treppen, Sala Grande, Salotto (Sala Se- 

conda), Salette, Camere und Anticamere, Studiolo, Ka- 

pelle, Speisesaal, Zimmer fur die Famiglia, Tinello, Gaste- 

appartements oder Gastezimmer, Kiichen, Speise- und 

Vorratskammern, Toiletten, Bad und Stallungen und 

nach der Jahrhundertmitte auch Wagenremisen. Das mei- 

ste davon wird man auch in unserem Bau suchen diirfen, 

wenn auch der Organismus der meist dreigeschossigen, 

zudem mit Mezzaninen bereicherten Stadtpalaste nicht 

unbedingt auf den zwar unterkellerten, aber sonst ledig

lich zweigeschossigen Bau iibertragbar ist. Der Festungs- 

charakter unserer Anlage erforderte iiberdies eine Arme- 

ria neben dem Eingang. Ich will versuchen, eine Beschrei- 

bung der Raumaufteilung mit der Interpretation der 

Raume zu verbinden.

Man betritt die Villa durch ein Tor in der Frontmauer 

und befindet sich nun in einem Vorhof, der mit seinen 

Fliigelbauten die ganze Breite des Palastes einnimmt, 

wahrend seine Tiefe genau die Halfte des folgenden 

Wohnbaus beziehungsweise ein Drittel der Gesamtanlage 

betragt. Erst nach dem Durchschreiten dieses Hofes ge- 

langt man uber die Terrasse in einen Andito. In Analogic 

zu Caprarola, Vignolas Entwurf in Parma fur den Palazzo 

Farnese in Piacenza oder den Entwiirfen zu befestigten 

Villen in Serlios Sechstem Buch der Architektur wird man 

die Armeria in einem der beiden Raume neben dem An

dito suchen miissen, wie ich meine, im linken. Da das 

Piano Nobile zu ebener Erde liegt, haben die Treppen

16 Frommel, Palastbau, I, S. 53-92.
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primar keine Reprasentationsaufgaben. Ihre Zugange sind 

von Tiiren verborgen, die wohl so vorzustellen sind wie 

die zwischen Andito und Kaminsaal (Abb.7), und so 

fiihrt der Durchgang, ohne daft der Besucher eine Treppe 

wahrnimmt, an ihnen vorbei direkt in den zentralen Log- 

gienhof. Von ihm aus betritt man, nach links gewendet, 

den grofiten Raum des Hauptgeschosses, die Sala Grande. 

Ihre Anlage unmittelbar an den Hofloggien und mit qua- 

dratischen Salotti zu beiden Seiten entspricht fast dem 

Ideal der Beschreibung, die Francesco di Giorgio im Pa

lazzo de’ Principi von der Sala Grande macht, die bei ihm 

allerdings in einem Palast liegt, dessen Piano Nobile sich 

im ersten Obergeschof? befindet und infolgedessen nur 

fiber eine representative Treppe zu erreichen ist, die zum 

ersten Loggienumgang fiber dem Hof fiihrt; ,,e appresso a 

questa loggia deve essere una sala grande e principale, la 

quale debba essere sopra alia piazza, e da ogni termine di 

lunghezza della sala debba essere un salotto, dei quali la 

lunghezza sia la larghezza della sala predetta“17. Ohne die

17 Francesco di Giorgio Martini, Trattato di architettura civile e 

militare, Ed. C. Saluzzo und C. Promis, Turin 1841, II, 11; hier 

zitiert nach Frommel, Palastbau, I, S. 66.
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gestreckte Proportion entspricht diese Art der Raumab- 

folge einer Galerie und ihren Nebenraumen. Der Salotto, 

der zweitgrofite Raum im rbmischen Palastbau, schliefit 

an die Sala Grande an und vermittelt zu den Privatgema- 

chern. Gleichzeitig mag ein Salotto als grbfiter Raum ein 

Wohnappartement erbffnen. Ein Andito gegeniiber der 

Sala Grande unserer Villa fiihrt zu zwei Appartements, 

deren Eingangsraume die Grbfie der Salotti haben und die 

wohl auch so bezeichnet werden konnten. In der Raum- 

folge zum Garten hin schliefit eine Saletta an, von der aus 

drei Raume betreten werden kbnnen, links eine weitere 

Saletta an der Gartenfassade, geradeaus, vor dem Turm, 

ein kleiner Raum von nur 8X12 Fuf? Grundflache, da- 

zwischen ein Zimmer, das mit zwei Toiletten versehen ist 

und von dem aus man in den Turmraum gelangt. Nun 

besteht ein Appartement aus Salotto, Saletta, Camere, 

manchmal Anticamera, Guardaroba und Studiolo, und 

bei den grofien Kardinalspalasten Roms ist es iiblich, dafi 

sich die Privatgemacher des Kirchenfiirsten in unmittel- 

barer Nahe zur Kapelle befinden. Man wird daher vermu- 

ten durfen, dal? die beschriebenen Raume eines der Ap

partements des Bauherrn enthielten, wobei der Turm

raum als Studiolo angesehen werden kbnnte, zumal das 

Privatissimum des Hausherrn im Vatikan, im Palazzo Ve

nezia oder im Palazzo dei Penitenzieri ebenfalls im letzten 

Raum des Appartements, ,,in einem Turm mit starkeren 

Mauern“ untergebracht war18. Der kleinste Raum mag 

fur ein Bad gedacht gewesen sein, wenn auch keine der 

fiir die Wasserversorgung nbtigen Rohren in den Plan 

eingetragen ist19, doch wiirde er sich dank seiner beschei- 

denen Ausmafie auch fiir ein Studiolo eignen. Das Appar

tement auf der anderen Seite des Vestibolo zeigt lediglich 

Salotto, Saletta und zwei Camere, vielleicht gehort eine 

zweite Saletta hinzu, die der an der Gartenseite entspricht 

und von der aus die Toiletten hinter dem Raum rechts des 

Durchgangs durch den Vordertrakt vermutlich zu betre

ten waren. Die beiden an die Sala Grande anschliefienden 

Appartements entsprechen den beschriebenen spiegel- 

bildlich, nur fehlt ihnen die erste Saletta.

Der Kapelle gegeniiber liegt an der Gartenseite ein 

Raum gleicher GrbUe, der mit einer Nische und einem 

Becken versehen ist; hinter der Nischenwand erscheint 

ein zylindrischer Hohlraum, wie er auch fiir die Wasser

versorgung von Badern iiblich ist, doch scheint der Saal

18 Frommel, Palastbau, I, S. 68.

19 Auch in Caprarola schlagt Vignola vor, das Bad, diesmal im Unter- 

geschofi, unmittelbar an den Turm angelehnt, in einem Raum ver- 

gleichbarer Grbfie in der Nahe der Toiletten unterzubringen. Der 

gleiche Raum sollte im dariiberliegenden Geschofi „stufa“ und wie- 

der ein Stockwerk hoher „studio‘' werden. Vgl. die Zeichnung des 

Archivio di Stato, Parma, 49,10, Vita e opere fig. 126. 
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fiir ein Bad entschieden zu grol? zu sein20. Ich halte ihn 

eher fiir eine Art Brunnensaal, zumal der Grundril? des- 

sen, was ich als Wandbrunnen hinter dem Becken deuten 

mochte, in der Kleinteiligkeit und Unregelmafiigkeit der 

Formangaben bei den iibrigen Planen lediglich in der 

Wiedergabe des wuchernden Grottenwerks der Brunnen- 

ansicht (Abb. 4) im ersten Hof Parallelen findet und sich 

auch in Caprarola ein Wandbrunnen in einem der drei 

grofien Reprasentationsraume, in der zentralen Frontlog

gia, befindet. Der Saal gegeniiber der Armeria kbnnte als 

Tinello zu deuten sein, er bietet sich als Aufenthalts- und 

Speiseraum der Famiglia an, besonders, da er iiber einer 

Kiiche zu liegen scheint.

Die grofien Palaste verfiigen meist iiber zwei Kiichen, 

die Cucina Segreta und die Cucina Palese, die sich durch 

einen breiten Herd auszeichnen und zumeist im Erdge- 

schofi befinden, wobei die Cucina Segreta in der Nahe 

oder unter der Sala Grande, die Cucina Palese neben oder 

unter dem Tinello zu liegen pflegt. Wenn Vasari, um Kii

che und Keller geniigend Licht und Luft zu geben, emp- 

fiehlt, ,,die Fassade durch einen Sockel und Stufen zu 

erhbhen, »che le cucine o cantine sotto terra siano piu 

vive di lumi, et piu alte di sfogo«, so wird man Kiichen 

nur in solchen Kellergeschossen suchen diirfen, die [...] 

weit iiber das Strafienniveau hinausragen und grofie Fen

ster besitzen"21. Im Faile unserer Villa entspricht das Kel- 

lergeschofi dieser Forderung auf der linken Palastseite, 

wo es voll sichtbar ist. Dort liegt auch unter der Sala 

Grande ein gleich grower Raum mit breiter Feuerstelle, an 

den sich nach beiden Seiten, die Raumaufteilung des 

Obergeschosses vorbereitend, geniigend Nebenraume an- 

reihen, um darin Spiilkiichen, Speisekammern, Raumlich- 

keiten fiir die Zubereitung der Pasta, Vorrate fiir Ge- 

treide, Holz und Kohle und die Weinkeller unterzubrin

gen. Als einziger weiterer Raum mit einer Feuerstelle im 

Untergeschol? bleibt nur der unter dem mutmaBlichen 

Tinello fiir eine zweite Kiiche, doch ist er keineswegs 

ideal, da er nur schwer zu beleuchten und zu beliiften 

ist22. Der langgestreckte Saal mit einem Wasserbehaltnis, 

der durch die AuBentreppe zugangig ist, entspricht in den 

Proportionen und der starken Abgrenzung vom iibrigen 

Untergeschol?, selbst mit seiner Unterteilung durch zwei

20 Selbst das vergleichsweise groBe Bad Madamas in Piacenza mifit nur 

ca. 20 X 20 palmi. Aufierdem waren bei einem Bad mehrere Wasser- 

behalter zu erwarten, wenn neben kaltem auch warmes und halb- 

warmes Wasser bendtigt wird.

21 Frommel, Palastbau, I, S.82; das Vasari-Zitat bei G. Vasari, Vite 

de’ piii eccellenti architetti, pittori et scultori italiani, Florenz 1550, 

S.50.

22 Es bietet sich hier lediglich die Beleuchtung und Beliiftung durch 

eine Offnung im Terrassenumgang an.



Wandpfeilerpaare oder Schwibbogen, dem iiblichen Pfer- 

destall des 16. Jahrhunderts23, der normalerweise im Un- 

tergeschofi oder im ErdgeschoE der Palaste untergebracht 

wurde, falls man auf die Errichtung eigener Stallbauten 

verzichtete. Fur Sattel, Zaumzeug, Heu, Stroh und was 

ansonsten in der Nahe der Stallungen untergebracht wer- 

den muEte, konnte der Raum unter den Bauten des Vor- 

hofes zur Aufbewahrung dienen.

Fur die Dienerschaft blieb das Obergeschofi, in dem an 

den Langsseiten des Palastes und iiber dem Piano Nobile 

am Eingangstrakt rund 50 Zimmer untergebracht werden 

konnten. Da die Treppen vom Keller bis zum Oberge- 

schoE durchlaufen, erlauben sie den ungestbrten Verkehr 

durch alle Stockwerke ohne Beriihung der Raume des 

Piano Nobile und erfiillen damit primar die Aufgaben, 

die den fiinf engen Wendeltreppen zwischen dem Log- 

gienrund und den Raumfluchten in Caprarola zufalien; 

dariiber hinaus sind sie allerdings breit genug, auch an- 

spruchsvolle Gaste bequem bis ins ObergeschoE zu gelei- 

ten. Selbst die Wendeltreppen zum Umgang fiber den 

Loggien und zur Terrasse iiber dem Eingang bleiben bei 

der gleichen Breite wie der der Dreieckstreppen noch be

quem. Uber die Treppen zu den Plattformen der Tiirme 

beziehungsweise den Belvederen erfahren wir nichts, weil 

der GrundriE des Obergeschosses fehlt. Ob die Rbhren in 

der Mauerstarke hinter den Treppenzwickeln Toiletten 

darstellen oder Wasserabfliisse, oder beides, mag dahinge- 

stellt bleiben.

Soweit sich die Organisation des Raumlichen erkennen 

laEt, erweist sich der Bau als gut durchdachter Organis- 

mus, der dem Anspruch an einen grofien Kardinalspalast 

voll gerecht wird.

ZUR PROPORTIONIERUNG 

DER ORDNUNGEN

Bevor wir uns daran machen, die GroEenangaben zu- 

sammenzuzahlen, um eine Vorstellung von den absoluten 

MaEen des Projekts zu gewinnen, soli ein Hinweis auf die 

Proportionierung der Ordnungen gegeben werden, der 

um so notwendiger ist, als er ein wesentliches Glied in der 

Kette der Beweisfiihrung fiir Vignolas Autorschaft sein 

wird. Vignola hat sich mit dem Proportionsproblem seit 

seinen Messungen antiker Bauwerke vor der Hinwen- 

dung zur praktischen Architektur beschaftigt; seine Er-

23 Vgl. die Stalle des Palazzo dei Penitenzieri, des Palazzo Giraud- 

Castellese (Giraud-Torlonia) und den Marstall der Farnesina in 

Rom, Frommel, Palastbau, III, Taf. 191 b, 84a, 70b und 70e. 

gebnisse hat er 1562 in der ,,Regola delli cinque ordini 

d’architettura“ publiziert. Untersuchen wir die Ordnun

gen unseres Baus nun im Vergleich mit den Angaben des 

Lehrbuches.

Wir haben nur wenige zuverlassige MaEangaben in 

Zahlen, die sich auf die Ordnungen in der Villa beziehen, 

doch lassen sich sehr exakte Werte durch GroEenverglei- 

che herausfinden, da die Schnitte und Detailansichten im 

gleichen Mafistab gezeichnet sind. Gehen wir zunachst 

von den Zeichnungen fiir den Vorhof aus (Abb. 5). Die 

dorische Ordnung am Portal milk vom FuEboden bis 

zum AbschluE des dorischen Gesimses genau so viel wie 

die Zone dariiber von diesem Gesims bis zur Oberkante 

der Balustrade iiber der ionischen Ordnung. Die Hbhe 

der dorischen Portalordnung entspricht sowohl der Hbhe 

der Ordnungen fiir Nische und Brunnen des Vorhofes 

(Abb. 4) als auch der dorischen Ordnung am Gartenpor- 

tal (Abb.6) und lafit sich mit Hilfe des Schnittes auf 

Zeichnung 14 (Abb. 7) an Hand der Hohenangabe fiir den 

Raum neben dem Andito (25 Fufi) recht genau ablesen. 

Die gesamte dorische Ordnung reicht in eine Hbhe von 

nicht ganz 24 Fufi, genauer, auf 23 Fufi 9 Unzen (23,75 

Fufi), wie Messungen an dem Schnitt erweisen24. An ex- 

akten Mafien nennt uns die Zeichnung der Gartenfassade 

Hbhe und Breite des Portals mit 17 Fufi 5 Unzen bezie

hungsweise 8 Fufi (Abb.6). Da das Portal unmittelbar 

unter der Kapitellzone endet, mufi der Saulenschaft um 

eine Kleinigkeit hbher reichen, nehmen wir an, um 

1 Unze. Aus der Zeichnung mit Nische und Brunnen des 

Vorhofes (Abb.4) erfahren wir, dal? die rahmenden Pila

ster hier einen Durchmesser von 1'h Fufi und die Met- 

open eine Breite von 1 Fufi lO’A Unzen haben. Das lafit 

die Mafie der Triglyphen und gleichzeitig die Rahmen- 

breite des Portals mit 1 Fufi 2'/< Unzen errechnen.

In Vignolas Lehrbuch wird der Radius am Fufi der Saule 

zum Modul genommen, nach dem sich die Abmessungen 

der verschiedenen Saulenordnungen zu richten haben. 

Die Hbhe der dorischen Ordnung (Abb. 10) unterteilt 

sich dabei in 20 Moduln, wobei auf die Basis 1, den Sau

lenschaft 14, das Kapitell 1, den Architrav 1 und auf Fries 

und Gesims je l’A Modul entfallen.

Der Durchmesser unserer dorischen Ordnung betragt 

27a Fufi (Nische und Brunnen), der Modul also PA, und die 

gesamte Ordnung miiEte dem Lehrbuch zufolge auf 25

24 Beim Schnitt durch die Raume des Eingangstraktes lassen sich die

Mafie der Ordnung an Hand der Photographic mit dem Stechzirkel 

abgreifen. Die gesamte Grofie der Ordnung entspricht zwei Tiirho- 

hen (16 Fufi) plus Hohe der Wand bis zur Fensteroffnung (5 Fufi) 

plus Breite der Fensternische (2'/< Full).
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10. Vignola, Dorische Ordnung 11. Vignola, Dorische Ordnung vor einer Bogenwand

Fufi kommen, also I'A Full beziehungsweise genau 1 Mo- 

dul hbher sein als bei unseren Portalen. Das Kapitell setzt 

knapp uber 17 Ful? 5 Unzen an, nehmen wir an, bei 17'A 

Fufi, und lafit die Hbhe von Basis und Saulenschaft als 

genau 14 Moduln erkennen (14 X 1,25 = 17,5). Der Sau

lenschaft also ist um 1 Modul kiirzer als in der „Regola 

delli cinque ordini“, wahrend die anderen mefi- und erre- 

chenbaren Teile der Ordnung in den Hbhenabmessungen 

mit den kanonisierten Proportionen iibereinstimmen, die 

Gesamthbhe der Ordnung auf 19 (statt 20) Moduln auf- 

wachsen lassend. Auch in der horizontalen Gliederung 

gibt es Ubereinstimmungen und Abweichungen vom 

Lehrbuch; so entspricht ihm die Breite der Metopen mit 

I'A Moduln (= 1 Full 10'A Unzen), nicht aber die der 

Triglyphen. Fur die ionischen Ordnungen uber den bei- 

den Portalen fehlen uns genaue Angaben; sie sind zudem 

von verschiedener absoluter Grbfie und sollen bei der 

Untersuchung der Proportionierung beiseite gelassen 

bleiben.

Genaueres scheint sich dagegen wieder liber die Ord

nungen im Rundhof aussagen zu lassen. Wir wissen, dal? 

die Loggien bier zweigeschossig zu denken sind, denn 

sonst ware beispielsweise der obere Verlauf der Treppen 

sinnlos; wir wissen ferner, dal? der erste Umgang in der 

Ful?bodenhbhe des Obergeschosses, also 26 Ful? liber 

dem Hofniveau anzunehmen ist und der zweite in der 

Hbhe des oberen Balustradenabschlusses, denn die Sei- 

tenansicht des Palastes (Abb.l) zeigt, dal? die Wendel- 

treppen unter den Zinnen diese Hbhe erreichen. Das Um- 

gangsniveau liber den Loggien liegt also wie der Balustra-

378



' | 'uvfi.Ui .1 -fire lorlme Ionia’ scnzail pedestullo tutta Inltezzn j'ba <Lt partur in garri z z z.crdunn liquate

■ . ii modulo, ilqudlc uadiuwiit parti 1S.etqucsto auuienc cbe fcr&mc ordine piujentile del Toscanoecdel

D.v iu’ 1 uc:c.i piu minutedtuutoni-.lasua colonna date esserc <8 moduli con Id bate et cupitello lo arebitraue mo

. dule i ?r ‘I freuio modulo 1 ■£ la cornice modulo 1 colit tnsieme mvbiiraue -frgjio er cornice sono moduli .. i

i die e Li quarto parte lellaltczza della colonna ,

12. Vignola, lonische Ordnung 13. Vignola, lonische Ordnung vor einer Bo genwand

denabschlufi in doppelter Hohe der dorischen Portalord- 

nung und lafit sich damit auf 47'A Fufi liber dem Hof- 

niveau festlegen.

Der Grundrifi des Hauptgeschosses laEt vermuten, dafi 

der Durchmesser der Halbsaulenvorlagen im Hof dem 

der Portalsaulen entspricht, und macht es wahrscheinlich, 

dafi hier wie dort mit einer dorischen Ordnung zu rech- 

nen ist, deren Gebalk in 19 Modul Hohe, also bei 233A 

Fuf? abschlielSt. Die Mafiangabe 12’A Fufi, die sich zwi- 

schen zwei Pfeilern des Hofes befindet und sich nach 

Aussage des Hofdurchmessers niemals auf die lichte 

Weite der Arkaden, sondern lediglich auf die Entfernung 

von Achse zu Achse der Ordnungen beziehen lafit, stiitzt 

die Vermutung. Die Grofie gibt sich namlich als 10 Modul 

der Portalsaulen zu erkennen und entspricht dem kanoni- 

schen Mali von Achsstrich zu Achsstrich der dorischen 

Ordnung vor einer Bogenwand (Abb. 11). Keine andere 

Ordnung lafit Vignolas „Regola“ von diesem Abstand 

ausgehen. Bis zur Fufibodenhdhe des ersten Loggienum- 

gangs (26 Ful?) bleiben bei einer Ordnungshohe von 233A 

Fufi, wie sie aus Analogic zu den Proportionen der Por- 

talordnung auch im Hof anzunehmen ist, 2*A FuB zu 

iiberwinden. Daraus ergibt sich, dal? die obere Loggia im 

Gegensatz zur unteren auf Piedestalen vorzustellen ist, 

denn nur unter dieser Bedingung laftt sich die Hohe 

asthetisch spielend iiberwinden. Bei der klassischen Ab- 

folge der iibereinanderstehenden Ordnungen ist zu er- 

warten, daft der Architekt, wie iiber den Portalen, so auch 

im Hof am Obergeschofi mit ionischen Ordnungen arbei- 

tet. Setzen wir also hypothetisch eine ionische Ordnung
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14. Villa Cervini, Rekonstruktion 

der Hofloggien, Hohenvergleich

Aufbau

auf Piedestalen liber der dorischen voraus, und rechnen 

wir ihre absoluten MaBe am Beispiel der kanonischen 

Proportionen der ,,Regola“ nach. Dort werden die ioni- 

schen Ordnungen selbst in 22'/2 Modul aufgeteilt, wobei 

auf die Saule mit Basis und Kapitell 18, auf Architrav, 

Fries und Gesims 47? Modul entfallen (Abb. 12). Bei einer 

ionischen Loggia mit Piedestalen (Abb. 13) betragt die 

Hohe 2 8 72 Modul, von denen das Piedestal 6 erhalt. Das 

Intervail der lichten Breite der Arkade betragt 11, die 

Verteilung von Pfeilerstiick : Saulendurchmesser : Pfeiler- 

stiick wird mit 1:2:1 Modul angegeben.

Wir kennen in unserem Rundhof lediglich den Abstand 

der Achsstriche, 1272 FuB, der nach der Theorie 11 + 4, 

also 15 Modul entsprechen miifite, wobei der Modul sich 

auf 10 Unzen - das sind 7s des dorischen Moduls - er- 

rechnen lafit (12,5 Fufi = 150 Unzen = 15 Modul). Die 

Hohe der Ordnung auf Piedestalen ergibt dann bei 287z 

Modul 285 Unzen beziehungsweise (geteilt durch 12) ge- 

naue 233A Fu£; davon entfallen 5 auf das Piedestal (6 M = 

60 Unzen), 15 auf die Saulen einschliefilich der Basen 

(18 M = 180 Unzen) und 33A Fuf? auf das Gebalk (472 M = 

45 Unzen). Folgen wir Vignolas Theorie von 1562 bei der 

Rekonstruktion der ionischen Ordnung auf Piedestalen, 

so gelangen wir, ausgehend von dem gegebenen Achsab- 

stand der Halbsaulen, auf die postulierte Hohe. Genauer 

geht es nicht; wir kommen also kaum mehr umhin, fiber 

der dorischen Ordnung, die um 1 Modul kleiner ausfallt 

als in Vignolas Lehrbuch, unter einer abschliefienden Ba

lustrade eine ionische Ordnung anzunehmen, deren Hd- 

henabmessungen denen des Lehrbuches vollig entspre-
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chen (Abb. 14, 15)25. Mehr als das: Wir erkennen die Mo

duli! der Ordnungen als Grundmal?e des Holes. Der 

Achsabstand von 12‘A Ful? ergibt einen Sinn, der nicht 

aus einem festgelegten Hofdurchmesser, geteilt durch die 

Anzahl der Arkaden, zufallig entsteht. Dann namlich 

diirften die errechneten Hohen niemals so genau mit der 

Theorie und den tatsachlichen Mal?verhaltnissen iiberein- 

stimmen. Theorie und Modul stehen am Anfang, aus ih- 

nen ergeben sich Hohe und Durchmesser des inneren 

Holes, an den der Umgang und die Raumlluchten mit 

neuen, einlachen Mafien angeschoben werden, letztlich 

also die Abmessungen des gesamten Palastes.

DIE ABSOLUTEN MASSE

Eine stattliche Reihe von Kotierungen aul den Zeich- 

nungen und vergleichende Messungen erlauben es, die 

wesentlichen Mabe des gesamten Bauwerks zusammen- 

zurechnen. Die Achse des Hauptportals steigt iiber dem 

Umgang des Vorholes aul 47’A Ful? an. Die Hohe des 

Untergeschosses betragt 17 Ful? (Raumhohe 16 + Decke 

1), die des Piano Nobile 26 (25 + 1), das Obergeschol? 

mil?t aul?en etwas mehr als seine Raumhohe von 10 Ful?, 

innen circa 18 Ful? (Raumhohe 13, Dachkonstruktion ca. 

4, Dachstarke ca. 1). Genaue Angaben haben wir auch fiir 

die Breite der Front, denn hier kommen zu einem Hof- 

durchmesser von 9172 Ful? zwei Mauerbreiten von 472, 

zwei Raumbreiten von 30 und zwei weitere Mauerbreiten 

von circa 43A Ful?, was zusammen 170 Ful? ausmacht26; 

dazu die Turmvorspriinge, die aul jeder Seite im Erdge- 

schol? mindestens 6-7 Ful? messen, so dal? man aul eine 

25 Die Pfeilerstarken und Loggienoffnungen weichen bei beiden hier 

rekonstruierten Ordnungen von den Vorschlagen in der „Regola“ 

ab, s. u. S.392. Natiirlich liefien sich auch andere Moglichkeiten fiir 

die Hofrekonstruktion ersinnen. Ginge man etwa davon aus, dal? 

die Ordnung des Piano Nobile im Hof erst mit dem Fufiboden des 

Obergeschosses, also bei 26 Ful? Hohe abschldsse, so wiirde das 

Obergeschol? sehr niedrig ausfallen und etwa, wie bei Bramantes 

Pace-Hof, mit einer Kolonnadenfolge zum Hof hin geschlossen 

werden konnen. Wahrscheinlicher kommt mir die im Text vorge- 

schlagene Rekonstruktion vor. Sie geht nicht nur rechnerisch genau 

auf, sondern ist iiberdies statisch stabiler als eine Kolonnade und 

daher eher geeignet fiir die Belastung durch Geschiitze zwischen 

den Zinnen. Ferner ist sie aus Griinden der stilistischen Ableitung 

und vielleicht auch der Bauikonographie, vgl. S.388 und 391 vor- 

zuziehen. Meine Rekonstruktion erlaubt die Annahme gleichhoher 

Pilastervorlagen zwischen Pfeilerriickseite und Wand, die iiber ei

nem auf den Architrav verkiirzten Gesims die 10 Ful? breiten Utn- 

gange mit einem auf 25 Ful? ansteigenden umlaufenden Gewolbe in 

ahnlicher Weise iiberdecken konnten wie in den Mittelteilen der 

ebenfalls 10 Full breiten Vestibule.

26 Die Addierung der MaBe an der Gartenfront betragt nur 167 Full.

gesamte Breite von mehr als 180 Ful? kommt. Die Lange 

ist arithmetisch nicht genau zu ermitteln, weil die Mal?e 

im Vorhol weitgehend lehlen. Da das Verhaltnis von 

Breite zu Lange des Palastes aber genau als 2:3 abgelesen 

werden kann27, ist mit Sicherheit eine Lange von 255 Ful? 

ohne die Tiirme anzunehmen. Die Malle des eigentlichen 

Baukorpers betragen also 170 X 255 Full bei rund 60 Ful? 

Firsthohe, wenn man vom Keller aus mil?t; die Balu

strade, die Zinnenkranze der Tiirme und die Belvedere- 

aulbauten ragen iiber diese Hohe entschieden hinaus.

Es unterliegt keinem Zweilel, dal? die Villa in piedi 

entworfen wurde und der Modul der Ordnungen, 17« 

Ful? beziehungsweise 10 Unzen, zusammen mit den Ab

messungen der Innenraume Ausgangspunkt fiir alle wei- 

teren Verhaltnisse war, denn hier sind die Mal?e meist in 

einfachen Zahlen angegeben, die zudem Vielfache der 

Moduln sind: Die Raume des Piano Nobile sind 25 Ful? 

hoch, die Grundrisse der Reprasentationsraume messen 

50 X 30, 30 X 30, 30 X 20 Ful?, die Vestibule und Loggien- 

umgange sind 10 Ful? breit, die Treppenzugange 5 und so 

weiter. Es stellt sich aber die Frage, in welchem Ful? tat- 

sachlich gerechnet wurde, und welche Dimensionen der 

Bau de facto haben sollte. Damit die Spekulationen hier- 

iiber nicht ins Unendliche gehen, sei im Vorgriff auf die 

Ergebnisse einer stilistischen Untersuchung schon hier 

mitgeteilt, dal? ich die inschriftliche Attribution der Ent- 

wiirfe an Vignola fiir richtig halte. Somit bietet sich nur 

ein Mai? als Grundlage einer Kotierung in piedi an: der 

Ful? von Bologna, der mit 38,01cm zu den grol?ten Ful?- 

mal?en gehort, die in der Architektur des 16. Jahrhunderts 

gebrauchlich waren28. Eine ganze Reihe von Detailabmes- 

sungen scheint das zu bestatigen. Die Hohe der Balu

strade beispielsweise wiirde mit drei bolognesischen Ful? 

beziehungsweise rund 1,15 m ihre Funktion gut erfiillen 

konnen, die Tiirbreiten zwischen den Raumen im Piano 

Nobile, etwa zwischen Sala Grande und den anschliel?en- 

den Salotti, fallen mit dem gleichen Mai? noch verhaltnis-

27 Das entspricht auch dem Verhaltnis der Moduln beider Ordnungen 

zueinander (10:15 Unzen). G. Kubler, Francesco Paciotto, Archi

tect, Essays in Memory of Karl Lehmann, Marsyas Supplement I, 

1964, S. 178 nennt dieses Verhaltnis „this most Spanish of propor

tions" und meint, „Italian taste generally ran to duple proportions 

and \/7 rectangles" (ahnlich auch bei G. Kubler und M. Soria, Art 

and Architecture in Spain and Portugal and their American Domi

nions 1500-1800, Penguin Books 1959, S. 13), doch erscheint das 

Verhaltnis 2:3 auch sonst bei Vignola, so bei seinem Fassadenpro- 

jekt fiir Santa Maria in Traspontina, Florenz, Bibliotheca Marucel- 

liana, vol. F, n. 72. E. Kieven, Eine Vignola-Zeichnung fiir S. Maria 

in Traspontina, RdmJbKg XIX, 1981, S. 245—247. Systematische 

Untersuchungen zur Proportionierung bei Vignola stehen noch aus.

28 Richard Klimpert, Lexikon der Miinzen, Mafic, Gewichte, Zahl- 

arten und Zeitgroflen aller Lander der Erde, Graz 1972, S. 274.
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16. Entwurf fiir den Palazzo Farnese in Piacenza. Windsor Castle, 

Royal Library, Inv. 10 507. Reproduced by gracious permission of 

Her Majesty Queen Elizabeth II

mafiig eng aus, so dab eine Messung in einer kleineren 

Einheit unwahrscheinlich wird.

Legen wir den Fufi von Bologna den Messungen unse

res Projekts zugrunde, so kommen wir zu einem Palast- 

grundrifi von 64,50 X 97m ohne die Tiirme, mit ihnen auf 

rund 70 X 100m, zu einem Bau also von Ambitionen, die 

an den Palazzo Farnese in Piacenza heranreichen, dessen 

im Aufienbau weit iiberragter Dachfirst knapp 23 m hoch 

liegt, dessen Innenraume auf 9,50m und im Gartentrakt 

fast auf 13,70 m ansteigen, dessen Sala Grande mit einem 

Grundmafi von 11,40 X 19 m nur um ein geringes unter 

dem des rbmischen Palazzo Farnese bleibt (14,30 X 

20,65 m), und dessen Hofdurchmesser mit nahezu 25 m 

lichter Breite den in Caprarola um ein bedeutendes iiber- 

trifft.

DIE ZUSCHREIBUNG

Der Titel der Berliner Zeichnungsserie nennt auf Blatt 1 

Giacomo Barozzi genannt Vignola. Wir kennen Vignolas 

Handschrift und diirfen sicher sein, daft die Zeichnungen 

in keinem Faile von ihm beschriftet sind. Lassen wir die 

Frage der Zuschreibung der Folge an eine ausfiihrende 

Hand beiseite29, so lafit sich der Name des Architekten 

doch zumindest auf das Projekt beziehen. In der Tat er- 

weckt manches Assoziationen an Vignolas Planungen fiir 

befestigte Villen oder Palaste, so an Caprarola, wo Vi

gnola den angefangenen Bau seiner Vorganger ab 1556/ 

1557 weiterfiihrte, wo das Festungsfiinfeck einen Palast 

mit Rundhof aufnimmt, der von einer zweigeschossigen 

Loggia umgeben ist, wo sich ein Umgang iiber der oberen 

Loggia befindet und selbst die Balustrade ungefahr so 

aussieht wie in unseren Planen. Vieles gemahnt auch an 

die unausgefiihrten Projekte fiir Piacenza, wo Vignola seit 

1558/1559 an den Planungen beteiligt war (Abb. 16-18). 

So gibt es hier wie dort Turmbauten an den Palastecken, 

die Betonung der Portalarchitekturen, die sich iiber die 

ganze Hbhe des Baus erstrecken konnen, erscheint die 

Idee eines Palastes mit zwei Hbfen, wobei ein quadrati- 

scher Hauptbau mit breiten Zimmerfluchten und ver- 

gleichsweise engem Hof und ein Anbau mit schmalen 

Raumfluchten und entsprechend breiterem Hof zu einem 

einzigen Baukbrper zusammengefafit werden; beide Male 

werden die inneren Raumfluchten des Wohnpalastes im 

Hof des Anbaus in Form offener Umgange weitergefiihrt, 

die sich drei Seiten des Hofes anschmiegen, richtet sich 

eine innere Palastfassade auf einen breiten Hof hin aus, 

finden sich Zugange zum Untergeschofi durch gradlau- 

fige Treppen, die sich der Mauer des in der Hauptachse 

durchschrittenen Bauteils anlehnen, und leicht gekurvte 

Treppenlaufe, die in unseren Planen hinter dem Hofrund, 

in den Arbeiten fiir Piacenza hinter dem Rund des Thea

ters erscheinen30. Uberaus verwandt ist der Aufbau der

29 S. Anhang, Vorbemerkung zum Katalogteil.

30 Solche dem Rund angeschmiegte Treppen scheint Vignola auch im 

Hof von Caprarola geplant zu haben, bevor Paciottos Vorschlag fiir 

eine Wendeltreppe sich durchsetzte. Vgl. H. Willich, Giacomo 

Barozzi da Vignola, Strafiburg 1906, S. 101, 102, den Brief mit Pa-
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17. Entwurf fiir den Palazzo 

Farnese in Piacenza. 

Windsor Castle, 

Royal Library, Inv. 10502. 

Reproduced by gracious 

permission of Her Majesty 

Queen Elizabeth II

18. Palazzo Farnese in 

Piacenza, Ansicht der 

Hauptfassade. Parma, 

Archivio di Stato, 

Akte Cittadella di 

Piacenza 1588—1623

Grundrisse hinsichtlich des Uberraschungseffekts, den 

der Besucher beim Durchschreiten des Baus erleben sollte 

und der auch den Reiz der Villa Giulia in Rom erhoht, an 

der Vignola seit 1551 beteiligt war.

Eine Faille architektonischer Details verbindet sich 

miihelos mit Vignolas Formenvorrat. In der Villa Giulia 

sollten die dreieckigen Restraume hinter der Rundung des 

Hofes urspriinglich ganz ahnlich fiir die Stiegen genutzt 

werden, sollten zwei rechtwinklig aufeinandertreffende 

Treppenlaufe zu einem gekriimmten Gang fiihren31. Uber 

der Haupttreppe und ihr gegeniiber waren ahnliche kup-

ciottos Kritik an Vignolas Planung vom 13.Juni 1558, abgedruckt 

bei G. Giovannoni, Giacomo Barozio da Vignola, Saggi sulla ar- 

chitettura del Rinascimento, Mailand 1935, S.261, Doc. Ill und 

Vignolas Antwortbrief vom 13. August 1558, ebendort S.262, Doc. 

IV, zuletzt in Vita e opere, Lettere V, S. 172.

31 Beide Treppen sollten gleich grofi werden. Sie sind nicht zur Aus- 

fiihrung gekommen. Das Untergeschofi allein ist unter der heutigen
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19. Villa Giulia in Rom. Kupferstich nach einer Medaille Julius III.

pelbekrdnte Aufbauten geplant wie iiber den Tiirmen der 

Gartenfassade unserer Villa (Abb. 19), und vergleichbare 

kleine Zentralbauten iiber achteckigem Grundrifi stecken 

als Bekrbnung zweier Wendeltreppen im Mauerwerk 

rechts und links der Loggia iiber dem Nymphaum32. Die 

Balusterformen unserer Planungen treffen wir iiber dem 

Hauptportal der Villa Giulia wieder an, die Voluten an 

den Kaminwangen der Zeichnung 14 (Abb. 7) entspre- 

chen solchen, die Villamena unter Vignolas Architekturen 

abbildet33, und die Portalarchitekturen unserer Anlage 

(Abb. 5, 6) finden im Aufbau und in den Details engste 

Parallelen in Vignolas dorischem Portal von 1547 im Pa

lazzo Comunale in Bologna (Abb.20) und in dem rund 

zehn Jahre spateren Entwurf fur ein dorisches Portal an 

der Cancelleria in Rom (Abb.21)34. Die Art, wie die Por

tale vor die Wand gestellt werden, die spezifisch vigno- 

leske Form der dorischen Basis, die zwei Wiilste iiberein- 

ander setzt, ohne sie durch eine Kehle zu trennen - Allge- 

meingut der Architektur erst seit Erscheinen der ,,Regola 

delli cinque ordini“ -, finden sich bei alien diesen Beispie- 

len, und selbst der Zahnschnitt zwischen Fries und Ge-

Haupttreppe iiber eine Dreieckstreppe zugangig, s. G. Stern, 

Piante Elevazioni Profili e Spaccati degli Edificij della Villa Subur- 

bana di Giulio III Pontefice Massimo fuori la Porta Flaminia, Rom 

1748, Taf. VII. Dab statt der beiden Spindeln unterschiedlichen 

Durchmessers urspriinglich durch alle Stockwerke durchgehende 

gleichwertige Dreieckstreppen geplant waren, macht eine verschol- 

lene Zeichnung wahrscheinlich, die T. Falk, S. 125, dem Vasari zu- 

zuschreiben geneigt ist. Abb. bei Falk, S. 122.

32 J. Coolidge, The Villa Giulia. A Study of Central Italian Architec

ture in the Mid-Sixteenth Century, ArtBull XXV, 1943, S. 177-225. 

Abbildungen dieser Aufbauten fiber den Treppen: Fig. 9 und 16.

33 F. Villamena, Alcune opere di architettura di Jacomo Barotio da 

Vignola, Rom 1617.

34 Vignola, Taf. XXXIII.

20. Bologna, Palazzo Comunale, Portal von 1547

sims, der entgegen den Regeln Vitruvs in alien diesen Por- 

talen vorkommt, abgeleitet vom Vorbild des rdmischen 

Marcellustheaters, dessen Gestalt Vignola in der Darstel- 

lung des dorischen Gebalks ebenfalls 1562 iibernahm 

(Abb.22)35, ist eine Form, die kaum ein anderer Meister 

der Zeit mit ahnlicher Konsequenz fiber einer dorischen 

Ordnung angewandt hat36. Der Aufbau der einzelnen 

Ordnungen nach strengen Regeln, die weitgehend denen 

von Vignolas Lehrbuch entsprechen und in unseren dori

schen Portalen mit einer Hbhe von lediglich 19 Moduln 

in gleicher Weise davon abweichen wie in dem Bologne-

35 Vignola, Taf. XIII.

36 Tuttle, S. 213-214.
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21. Vignola, Cancelleriaportal
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22. Vignola, Dorisches Geblilk

ser Portal von 1547, mag als ein Indiz von besonderem 

Gewicht hervorgehoben sein. Es soli dabei nicht ver- 

schwiegen werden, daft die Formen der ionischen Ord

nungen nicht mit denen der „Regola“ iibereinstimmen, 

doch finden sich die gleichen Abweichungen vom Lehr- 

buch auch in anderen gebauten und gezeichneten ioni

schen Ordnungen des Meisters. Von der attisch-ionischen 

Basis (Wulst, Kehle, Wulst) anstelle der kleinasiatisch- 

ionischen des Traktates schreibt Vignola selbst, dab sie zu 

seiner Zeit unter fast alien Ordnungen angewandt worden 

ware, sich jedoch am besten fiir die komposite Ordnung 

schicke und bei der ionischen zu dulden sei, wenn man 

sich nicht der wahren ionischen bediene: „Questa base ... 

Alli nostri tempi e in uso metterla in opera sotto il Corin- 

tio, Composite, lonico et Dorico indiferentemente, la 

qual perd piu si confa al Composite che ad alcuno altro, 

et anco si puo tolerare nel lonico non si servendo della sua 

propria"37. Sie findet sich in der Villa Giulia, in Capra- 

rola, Santa Maria dell’Orto in Rom und den Planen fur 

Piacenza; die Trennung der Kapitellzone vom Saulen- 

schaft durch einen Rundstab unterhalb der Voluten gibt 

es beispielsweise in der Villa Giulia und bei den Wand- 

vorlagen im oberen Loggienumgang von Caprarola. 

Selbst die Art der Verschleierung des Hohenunterschie- 

des zwischen einer unteren Loggienordnung und dem be- 

trachtlich fiber ihrem Gesims liegenden Fufibodenniveau 

eines Umgangs durch die Piedestale der oberen Ordnung, 

wobei eine Balustrade zwischen die Postamente gesetzt 

wird, findet sich bei Vignola - in Piacenza (Abb.23, 24) - 

und stiitzt zugleich die Spekulation fiber das Aussehen 

des Rundhofes und die traditionelle Zuschreibung.

37 Vignola, Taf. XXX.
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23. Palazzo Farnese in Piacenza, untere Hofloggien. Parma, Archivio di 

Stato, Akte Cittadella di Piacenza 1588-1623

24. Palazzo Farnese in Piacenza, obere Hofloggien. Parma, Archivio di 

Stato, Akte Cittadella di Piacenza 1588-1623

DIE DATIERUNG

Ein fluchtiger Blick auf die Berliner Planserie lafit ver- 

muten, der dargestellte Ban musse vom Palazzo Farnese 

in Caprarola abhangig sein, scheint diese Annahme doch 

viel wahrscheinlicher als die umgekehrte, der Architekt 

hatte sich erst die Verbindung eines Rundhofes mit einem 

eckigen Palastgrundrifi ausgedacht und dann die Arbeiten 

in Caprarola iibertragen bekommen, wo all dies zufallig 

bereits vorhanden war. Eine Abhangigkeit von Caprarola 

soli auch gar nicht bestritten werden - der Palazzo Far

nese dort war seit langem im Bau und samt seiner Proble- 

matik Vignola hbchstwahrscheinlich bekannt nur sollte 

daraus nicht eine Datierung unseres Projekts in die zweite 

Halite der ftinfziger Jahre gefolgert werden. Es gibt eine 

Fiille von Argumenten, die fur eine friihere Datierung 

sprechen. Mit dem Problem der Anlehnung eines runden 

Umgangs an eine Reihe gradlinig begrenzter Sale und der 

Ausnutzung der dabei entstehenden Restraume war Vi

gnola in der Tat schon rund fiinf Jahre vor dem Beginn 

seiner Tatigkeit fur Caprarola, bei der Arbeit an der Villa 

Giulia, in Beriihrung gekommen. Auch lafit sich hier der 

Ubergang von der projektierten Dreieckstreppe zur 

Rundtreppe fassen. Nur im KellergeschoB ist unter der 

Haupttreppe eine Dreieckstreppe vorbereitet; als der Bau 

bis zu ebener Erde gediehen war, mub der Planwechsel 

stattgefunden haben. In seinen spateren Projekten hat Vi

gnola - freiwillig oder durch den Einflufi anderer - in 

vergleichbaren Raumen stets die Wendeltreppe geplant 

und gebaut, die in Caprarola, im Riickgriff auf Bramantes 

Belvederetreppe, beim Durchblick durch die Saulenstel- 

lung um einen offenen Kern ihre hbchste Monumentalitat 

erreichte. Die Dreieckstreppe hat sich jedenfalls in den 

folgenden Planungen des Architekten bisher nicht wieder 

nachweisen lassen. Es gibt aber auch andere Argumente. 

So ist das Fehlen von Wagenremisen in einem derartig 

aufwendigen Bau wie in unserer befestigten Villa ein 

deutlicher Hinweis fur eine Planung vor der Zeit, in der 

Vignola die Kutschen in Caprarola beriicksichtigte.

Die vergleichende Betrachtung aller drei befestigten 

Villen, die sich nun mit Vignolas Namen verbinden las

sen, der unsrigen, Caprarolas und Piacenzas, ergibt die
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Mittelstellung Caprarolas. So kommen die monumenta- 

len Freitreppen aus Caprarola bei den Entwiirfen fiir Pia

cenza mitten in der Ebene vor, nicht aber auf dem zum 

Palast ansteigenden Gelande unseres Baus, dessen Vor- 

bild mit seinen Flankentiirmen, den beiden Hofen oder 

den hochragenden Portalachsen in Piacenza wiederaufge- 

nommen wird.

Die Friihdatierung unserer Villa lafit sich auch durch 

die Details stiitzen. Die Formen der rustizierten Turm- 

fenster kommen am ehesten den Fenstern des Palazzo 

Bocchi in Bologna (1545) nahe, die zweigeschossige Por- 

talarchitektur, die nur im Erdgeschofi vor die Wand tritt, 

erinnert an die der Villa Giulia (1551-1555), besonders, 

wenn man den Planungszustand einer Zeichnung in 

Stockholm vergleicht, wo deren drei Achsen von einem 

Dreiecksgiebel bekront werden, der das Kranzgesims auf 

gleiche Weise durchstofit, wie an unserer Gartenfassade38. 

Selbst die dorischen Portale schlieBen sich weit eher mit 

dem Bologneser Portal von 1547 zusammen als mit dem 

Cancelleriaportal von 1558. Wahrend dieses in der Ttir- 

rahmung Ohren hat, werden die Rahmenprofile der ande- 

ren gradlinig durchgezogen, wahrend das spatere Beispiel 

den Tiirsturz unter die Kapitellzone setzt und zwischen 

den Kapitellen Raum fiir eine Inschrift lafit, verlauft der 

Sturz bei den anderen genau zwischen den Kapitellen und 

reicht unmittelbar bis unter das dorische Gebalk. Auch 

befinden sich die seitlichen Tiirrahmungen unserer Plane 

- nur in Ubereinstimmung mit dem Portal in Bologna - 

genau in der Achse der dariiberstehenden Triglyphe, die 

gleichzeitig die Breite der Rahmung bestimmt, entspre- 

chen sich die Verhaltnisse von Breite zu Hohe der Tiiroff- 

nungen mit 1:2,17 bis in die zweite Dezimalstelle hinter 

dem Komma, betragt die Hohe der Ordnung iiberein- 

stimmend nur 19 statt wie im Cancelleriaportal und einige 

Jahre spater in der ,,Regola delli cinque ordini“ 20 Mo

dulo39. Wir haben alien Grund, an eine Entstehung unse

rer Planungen vor 1550 zu denken, wobei sich das Datum 

des dorischen Portals im Palazzo Comunale in Bologna, 

1547, als wahrscheinlichstes anbietet, und gelangen damit 

in Vignolas Zeit als Baumeister von San Petronio in Bolo

gna. Die Messung in (Bologneser) Full kann als ein zu- 

satzliches Indiz fiir die Datierung zwischen 1543 und 

1550 herangezogen werden.

38 Die Zeichnung gehort zu einer Reihe von Blattern von Nachzeich- 

nungen nach Architekturen und Entwiirfen der Villa Giulia, die 

Fritz Eugen Keller 1980 in einem Vortrag an der Technischen Uni- 

versitat Berlin vorgestellt hat. Die Publikation ist in Vorbereitung.

39 Die Durchrechnung des Bologneser Portals und des Cancelleriapor-

tals im Vergleich mit den Angaben der Regola bei Tuttle, S. 214.

ZUR HERKUNFT DER VILLA

Vignola kam aus Bologna, aber er hat sich in Rom zum 

Architekten gebildet, durch das Studium der antiken 

Monumente und der grofien Renaissancemeister, deren 

Werke im 16. Jahrhundert unter denen der Antike mitauf- 

gefiihrt wurden40, Bramantes, dessen Einflufi noch am 

Palazzo Farnese in Piacenza abzulesen ist41, oder Raffaels 

etwa. Vignola wird unter den Mitarbeitern Peruzzis er- 

wahnt42. Sein ausgepragter Sinn fiir das Praktische — Vi

gnolas Zeichnungen scheinen stets auf ganz konkrete 

Projekte mit ganz konkreten Aufgaben in ganz konkreten 

topographischen Situationen hin zu zielen - verbindet ihn 

mit Antonio da Sangallo dem Jiingeren, sein theoretisches 

und archaologisches Interesse mit Francesco di Giorgio, 

den theoretisierenden Meistern Roms, aber auch mit Ser- 

lio und den Theoretikern in Frankreich. So steht Vignola 

auch mit seinen Planen fiir eine befestigte Villa in einer 

langen Tradition, die, in der Antike beginnend, von Bra- 

mante, Raffael, Peruzzi und den Sangallos wiederaufge- 

nommen und weitergefiihrt wurde.

Schon der Rundhof unserer Villa allein erweist sich als 

Erbteil der antiken Villenarchitektur, beschreibt ihn doch 

Plinius der Jiingere in seinem Brief II, 17 bei der Schilde- 

rung seines Landgutes Laurentinum. Francesco di Gior

gio Martini nimmt ihn im Entwurf eines Hauses fiir einen 

Edelmann wieder auf. Bramante plante einen Rundhof 

mit einer Loggia auf 16 Saulen, der den Tempietto von 

San Pietro in Montorio umgeben sollte, im romischen 

Villenbau des friihen 16.Jahrhunderts erscheint der 

Rundhof in Raffaels und Sangallos Projekten fiir die Villa 

Madama, und in einem Plan fiir einen Palazzo Orsini von 

Peruzzi43 taucht er ebenfalls auf. Uberdies diirften die 

wirklich realisierten Rundhofe der Renaissance, der der 

Casa Mantegna in Mantua, der Saulenhof Pedro Machu

cas im Palast Karls V. in Granada und natiirlich der Pe

ruzzis und Sangallos in Caprarola ihren Einflufi auf die 

Hofform unserer Villa ausgeiibt haben. Mit seinem 

Wechsel eckiger und halbrunder Nischen geht Vignolas 

Hof auf den Grundrifi des Pantheons zuriick, dessen Ni- 

schenabfolgen etwa in den Exedren von Bramantes Nym-

40 Beispielsweise bei Serlio, wo im Dritten Buch, Delle Antichita, un

ter anderem Bauten und Projekte von Giuliano da Sangallo, Bra

mante, Raffael und Peruzzi erwahnt und abgebildet sind.

41 Dreyer S. 195-197.

42 Chr.L. Frommel, „Disegno“ und Ausfiihrung: Erganzungen zu 

Baldassare Peruzzis figuralem CEuvre, in Kunst als Bedeutungstrd- 

ger, Gedenkschrift fiir Gunther Bandmann, Berlin 1978, S. 205-250, 

auf S. 206 und S. 242, Anm. 7. Zweifel an der Identifizierung des 

dort genannten Maiers mit Vignola scheinen mir unbegriindet.

43 Frommel, Palastbau III, Taf. 183 e.
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phaum in Genazzano oder denen von Raffaels Gartenlog- 

gia der Villa Madama wiederaufgenommen sind. Die 

Kombination eines eckigen Vorhofes (Atriums) mit ei- 

nem darauffolgenden Rundhof ist ebenfalls antiken Ur- 

sprungs. Peruzzis Plan fiir einen Palazzo Orsini nutzt die 

Grundrisse der Agrippathermen in Rom und iibernimmt 

diese Abfolge somit direkt aus der antiken Architektur. 

Plinius’ Landhaus Laurentinum hatte dem Atrium fol- 

gend seinen Hof in der Form des Buchstabens O, und 

zumindest in Scamozzis Rekonstruktion der Pliniusvilla 

aus dem Ende des 16. Jahrhunderts44 sind die Analogien 

zu Vignolas Grundril? so auffallend, dal? die Frage gestellt 

werden mul?, ob nicht auch bei Vignola selbst eine direkte 

Anspielung auf den beriihmten Bau des Altertums vor- 

liegt, zumal die Zeitgenossen unter „Atrium“ eine Art 

Vorhof verstehen konnten, die ganze Anlage durch den 

ersten Hof also gleichsam zu einem antiken Atriumshaus 

wurde. „Atrio e la prima parte della casa, ed occupa la 

meta del piano di quella, ove 1’acqua piovana da ogni 

banda si raccoglie ed ove gli antichi con le porte della casa 

aperte solevano stare a mangiare. Vulgarmente si chiama 

cortile e da i latini e chiamata Atrio“45. Die Abfolge Vor

hof - Rundhof findet sich in den Projekten fiir die Villa 

Madama, wo tiberdies Tiirme an der Gartenmauer eine 

leichte Verteidigung erlauben sollten46. Die Dreieckstrep- 

pen sind antiken Ursprungs, erscheinen ahnlich im Pan

theon und iibereinstimmend in verschiedenen Thermen- 

anlagen47. In den Planen fiir die Villa Madama kommen 

sie im friihen, in Palladios Villa Rotonda in Vicenza hinter 

dem nunmehr iiberkuppelten Rund eines zentralen 

Rundsaales im spateren 16. Jahrhundert vor48, und in Sca

mozzis Rekonstruktion des Laurentinums fehlen sie 

ebenfalls nicht.

44 V. Scamozzi, L’idea dell’Architettura Universale, Venedig 1615, 

Parte I, Libro III, Cap. XII, S. 269.

45 A. Fulvio, Antichitd della Cittd di Roma, Venedig 1543, fol. 180, 

bier zitiert nach Frommel, Palastbau I, S. 54, Anm. 10.

46 Raffael beschreibt im Briefprojekt den Sinn seiner Tiirme. „Et sono 

nella prima apparentia di la & d(e) qua da q(ue)sta entrata doj 

torrionj tondj ch(e) oltra labelleza et sup(er)bia c(he) dano alia in- 

trata servano anchora aun pocho de difesa”. Ph. Foster, Raphael 

on the Villa Madama: The Text of a Lost Letter, RdmJbKg XI, 

1967/68, S. 307-312, auf S. 309.

47 In den Zwickeln seitlich der Apsiden etwa der Titus- oder der 

Trajansthermen, gezeichnet von Palladio als „Terme di Vespasiano“ 

und „Terme di Tito“. Le Terme dei Romani disegnate da Andrea 

Palladio e ripubblicate da Ottavio Bertotti Scamozzi, Vicenza 

1785, Taf. 5. Vgl. M. Fischer, Die friihen Rekonstruktionen der 

Landhauser Plinius’ des Jiingeren, Berlin 1962, S.57 und Anm. 

64-65.

48 Palladio, Quattro Libri dell’Architettura, Libro Secondo, Venedig

1570, S. 17.

Das Gebalk iiber den dorischen Portalen ist dem Vor- 

bild des Marcellustheaters in Rom entnommen (Abb. 5, 6, 

22), und fiber der im Rundhof rekonstruierten dorischen 

Erdgeschofiordnung ist die gleiche Form anzunehmen 

und bei der Rekonstruktion zugrunde gelegt49. Damit er- 

schopfen sich die Parallelen aber noch nicht. Auch die 

Abfolge einer dorischen Ordnung ohne Piedestal und ei- 

ner dariiber befindlichen ionischen mit Piedestalen, die 

Beschrankung der Bogenwand auf zwei Stockwerke und 

das Verhaltnis der Wolbung des Umgangs zur davor ste- 

henden Ordnung entsprechen dem Vorbild mit grol?er 

Genauigkeit. Wie iibrigens auch beim Kolosseum liegt im 

Marcellustheater das Fufibodenniveau des ersten Um

gangs betrachtlich tiber der Hdhe des dorischen Gebalks, 

so dal? die Piedestale der ionischen Ordnung aus astheti- 

schen Griinden notwendig werden, wobei eine Briistung 

zwischen sie gesetzt wird. Wenn mit der Kolosseumsord- 

nung im 15. Jahrhundert auch diese Art der Verhaltnisse 

hin und wieder iibernommen wurde, so scheint der Hof 

unserer Villa doch nicht der Vermittlung durch die Tradi

tion zu bediirfen; er erscheint fast wie eine Antikenkopie, 

ein umgekehrtes Amphi-Theatrum Marcelli, das diesen 

Namen um so mehr verdient, als der Renaissancehof auch 

als Schauplatz fiir die verschiedensten Darbietungen be- 

nutzt wurde50. Details wie die Muschel fiber dem Hof- 

brunnen oder die rustizierten Turmfenster kommen 

ebenfalls aus der romischen Tradition, jene aus der An- 

tike, vermittelt durch Bramante und Raffael (Genazzano, 

Villa Madama), diese aus der Architektur Raffaels, der sie 

im Untergeschol? der Villa Madama baut. Sangallos Sei- 

tenfront des Palazzo Farnese in Rom zeigt eine Rhythmi- 

sierung der Fensterachsen, die Vignola bei der Gestaltung 

der Seitenansicht seiner Villa gegenwartig gewesen sein 

diirfte.

Eine Reihe von Ubereinstimmungen gibt es schliel?lich 

mit den Ulustrationen in Serlios Biichern. Vignola konnte 

die theoretischen Vorstellungen seines bolognesischen 

Landsmanns auch gekannt haben, bevor sie, teilweise erst 

zur Regierungszeit Heinrichs II. niedergeschrieben oder 

im Druck erschienen, allgemein zugangig waren, hatte er 

doch wahrend seiner Tatigkeit fiir Franz I. in den Jahren 

1541-1543 Gelegenheit, Serlio in Frankreich zu treffen. 

Die durch vier Ecktiirme befestigte Villa, Anlagen mit 

mehreren Hdfen, die Zinnenformen, die Anhebung des 

Erdgeschosses um 5 Ful? fiber das Bodenniveau und die 

dadurch im Hof entstehende Terrasse - Serlio nennt sie 

,,terrazzo o seligato“, auch „salegato“ - lassen sich samt

49 S. o. S.379.

50 Frommel, Palastbau I, S. 56.
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und senders bei Serlio nachweisen51. Selbst die Kombina- 

tion eines rechteckigen Vorhofes mit einem Rundhof im 

Wohnpalast kommt bei ihm vor, so im 7. Buch, wo es 

einen Bau gibt „di perfetta quadratura, havendo nel 

mezzo di se un cortile ritondo, e davanti la casa un cortile 

di perfetta quadratura, quanto tiene tutta la faccia“52.

Neben Serlio mag auch ein gewisser Einflub franzdsi- 

scher Architektur auf Vignola gewirkt haben. Gab es 

auch die mit Ecktiirmen befestigte villenartige Palastan- 

lage in Italien, in Projekten von Francesco di Giorgio, 

Peruzzi und schliefilich bei Serlio selbst53, so ist doch der 

Typ des regelmaEig angelegten Schlosses mit Turmbauten 

an den Kanten unabhangig von Italien auch in Frankreich 

zu Hause. Die „Cour d’honneur", die dem Eingang zu 

nur mit einer einfachen oder einer mit Bogen verstarkten 

Mauer mit Umgang abgeschlossen wird, hat wohl italieni- 

sche Vertreter, etwa bei Peruzzi54, aber auch franzosische 

- Chateau de Bury -, findet sich iiberraschend oft in Ser- 

lios Projekten und ist fur die weitere franzosische Archi

tektur wichtiger geworden als fiir die italienische, in der 

noch lange der rdmische Palasttyp mit vier gleichwerti- 

gen, um einen geschlossenen Hof gefiihrten Fliigeln vor- 

herrschen sollte. Nimmt man bei unserer Villa gar eine 

Eingangsmauer an, die wie im Grand Ferrare nur bis zum 

Ansatz des Obergeschosses reicht55, so nahert sich das 

Aussehen des Baus zur Front hin und im ersten Hof deut- 

lich dem des klassischen franzosischen Hotels. Auch die 

Terrasse im Vorhof und die Zusammenfassung der zen- 

tralen Portalachsen fiber die ganze Hohe des Baus hinweg 

zu vertikalen Gliederungselementen hat Parallelen im 

franzosischen Palastbau. So findet sich der Perron nicht 

nur in Serlios Grand Ferrare, sondern gleichzeitig bei- 

spielsweise in Philibert de 1’Ormes Saint-Maur oder im 

Palais de la Cite zu Paris56, die betonte Durchfiihrung 

und Absetzung der Portalachsen etwa bei Pierre Lescaut, 

Philibert de 1’Orme oder Jean Bullant57, und noch die 

51 6.Buch, Ms. Miinchen, fol. 28v.ff., 14v.-16r.; 7.Buch, Cap.

XXXVI, Cap. XX.

52 7. Buch, Cap. XII.

53 Uffizien 336r. A, 616 A, Abbildungen in BollPalladio'Xl, 1969, Taf.

39, 38, auch Poggio Reale, Abb. ebendort Taf. 1, oder Ancy-le- 

Franc.

54 Peruzzi (?), Skizzenbuch der Biblioteca Comunale, Siena, fol. 34 v., 

Abb. bei Rosci, S. 71, fig. 166.

55 Bei Serlio findet sich der Vorhof, der mit einer niedrigeren Mauer 

nach vorn zu abgeschlossen wird, in verschiedenen Projekten, 

6. Buch Ms. Miinchen fol. Hr., 12r., 15r., 16r., eine durch Bogen 

verstarkte, aber ebenfalls niedrigere Eingangsmauer mit Umgang 

auf fol. 13 r.

56 J.-P. Babelon, Du „Grand Ferrare“ a Carnevalet. Naissance de 

I’Hotel classique, Revue de I’Art 39,1978, S. 83-108, auf S. 100.

57 Louvre, Ecouen, Saint-Maur, vgl. die Stiche von Du Cerceau, Des

plus excellents Bastiments de France, Paris (?) 1576, fiir die Zusam-

franzdsische Barockarchitektur bedient sich dieses Mit- 

tels in vergleichbarer Weise.

So vielfaltig aber auch die Beziehungen zur rbmischen 

Tradition und vielleicht auch zu Frankreich sein mbgen, 

das Ganze der befestigten Villa Vignolas steht so sehr 

aufierhalb des simpel Ableitbaren wie etwa die Villa di 

Papa Giulio oder der Palazzo Farnese in Caprarola. Bleibt 

die Villa Madama trotz der Tiirme an der Gartenmauer 

doch immer Villa, ihr Rundhof ein Hof, hebt sich ihr 

Hauptbau deutlich von den Bauten des Vorhofes ab, so 

ware der geschlossene Quader unserer Anlage mit ihren 

Ecktiirmen und dem zum gigantischen runden Geschiitz- 

turm hochgefiihrten Rundhof fast eine Festung in der 

Reihe der Engelsburg, des Kastells von Ostia oder der 

Wehrbauten der Sangallo, zeichnete sie sich nicht durch 

die Fassaden von Gartenseite und Vorhof, den geraumi- 

gen Rundhof, den Luxus der Ausstattung und die raumli- 

che Organisation als anspruchsvoller Wohnbau aus, der 

mit Belvederen und Garten zugleich dem Ideal der Villa 

oder des am Stadtrand liegenden Palastes nahekommt.

DER BAUHERR

Die Bezeichnung der Planserie auf Blatt 1 nennt keinen 

Bauherrn und kbnnte vermuten lassen, es handele sich um 

Zeichnungen fiir ein Idealprojekt, das nicht naher be- 

stimmt werden kann, gibt es doch auch etwa in Seba

stian© Serlios „Sesto libro delle habitation! di tutti li gradi 

degli homini“ so zahlreiche Projekte vom Bauernhaus bis 

zum Kbnigspalast, die nur einem bestimmten Rang von 

Bauherren zugeordnet und trotzdem sorgfaltig mit Mafi- 

angaben erlautert sind. Ich glaube aber, dab es sich in 

unserem Faile um ganz konkrete Planungen handelt.

Ein Bau von Abmessungen, die nahezu an den Palazzo 

Farnese in Piacenza heranreichen, kann um die Mitte des 

16. Jahrhunderts und in Italien nur fiir einen Bauherrn 

von grofien Ambitionen entworfen worden sein, und 

zwar um so mehr, als das ehrgeizige Projekt am Po um 

1547 noch gar nicht geplant und einer der grbfiten Pa- 

laste Roms, der immer noch kleinere Palazzo Farnese 

Pauls III., nach langjahriger Bauzeit noch immer nicht 

vollendet war58. Zudem sprechen die architektonischen

menfassung von Portalachsen; Grundrisse von Schlbssern mit Eck- 

tiirmen oder mit Vorhof und Hofmauer De Architectura lacohi 

Androuetti du Cerceau Opus, Paris 1559, Taf. XXVI und XXVII.

58 Also etwa zum Zeitpunkt, zu dem, nach Sangallos Tod, Michel

angelo die Weiterfiihrung des Baus iibernahm, sei es, daft man tat- 

sachlich kaum uber das Piano Nobile heraus war, wie J.S. 

Ackerman, The Architecture of Michelangelo, London 1961, Cata-
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Beziige der Villa zur Villa Madama, der anspruchsvollsten 

Kardinalsvilla Mittelitaliens, auch fur den politischen An- 

spruch des Bauherrn.

Zwei Wappen erscheinen uber den beiden Hauptporta- 

len im ersten Hof und an der Gartenfassade. Dieses wird 

von einer Krone, jenes von einem Kardinalshut bekrbnt. 

Das weltliche Wappen, ein gefliigelter steigender Greif 

nach links, ist so haufig, dal? es ohne Kenntnis des geistli- 

chen kaum gedeutet werden kann, das des Kirchenfiirsten 

aber so undeutlich, dal? es sich zunachst iiberhaupt nicht 

iiberzeugend nachweisen lal?t. Es sieht auf den ersten 

Blick aus, als zeige es eine Lilie uber einem ruhenden Tier. 

Zergliedert man nun die Wappenbestandteile und inter- 

pretiert man die Darstellung ganz allgemein als ein nach 

links gelagertes Tier vor oder unter irgendeiner nicht na- 

her bestimmbaren vegetabilen Form, so bietet sich die 

Mbglichkeit, das geistliche Wappen als das des Kardinals 

Marcello Cervini zu deuten, dessen Familie einen nach 

links liegenden Hirsch vor einem Ahrenbiindel im Schilde 

fiihrt. Es gibt kein einziges anderes Kardinalswappen, das 

fiir eine Identifizierung mit dem der Zeichnung in Frage 

kame, so dal? unsere Bestimmung auf dem Wege des Aus- 

schlusses beweiskraftig wird.

Marcello Cervini59 entstammte einer Familie aus Mon- 

tepulciano und wurde 1501 in Montefano unweit Mace- 

rata geboren. Von hoher Intelligenz, vorztiglicher Erzie- 

hung und Bildung, verdankte er den Purpur den freund- 

schaftlichen Beziehungen seines Vaters Ricciardo zu 

Alessandro Farnese, dem spateren Paul III., und seiner 

eigenen Geschicklichkeit und Unentbehrlichkeit fiir die 

Geschafte des Vatikans. Schon 1525 - unter Clemens VII. 

- durfte er an den gelehrten Gesprachen der papstlichen 

Tafel teilnehmen, und nachdem sein Gonner, der Kardi- 

nal Farnese, 1534 den Thron Petri bestiegen hatte, ging 

Cervini endgiiltig nach Rom, wurde unter die Familiari 

des Papstes eingereiht und iibernahm die Erziehung des 

papstlichen Enkels, des jungen Kardinals Alessandro Far

nese (1520-1589). Als dieser 1538 die Leitung der Staats- 

geschafte iibernahm, wurde Cervini sein erster Sekretar 

und Protonotar und praktisch der wichtigste Mann des 

Kirchenstaates. Er wohnte neben den Privatgemachern 

Pauls III., begleitete den Kardinal Alessandro auf seinen 

Reisen und erhielt, damit er bei diplomatischen Verhand- 

lungen ungehindert mit den Souveranen Europas verkeh-

logue S. 67-82, meint, sei es, dal? die Mauerhbhe bereits das dritte 

Geschof? umfafite, wie Frommel, Palastbau II, S. 139 ff. wahrschein- 

lich macht.

59 Die folgenden Angaben stiitzen sich auf L. v. Pastor, Geschichte 

der Pdpste seit dem Ausgang des Mittelalters, Freiburg i. Br., Bd. VI, 

1913, S. 325ff.

ren konnte, 1539 den Purpur als Kardinal Santa Croce. 

Diplomatische Reisen brachten ihn nach Spanien, Frank- 

reich, den Niederlanden und Deutschland. Zusammen 

mit den Kardinalen Pole und del Monte wurde Cervini 

mit der Leitung des Tridentiner Konzils betraut, und als 

er dessen Verlegung von Trient nach. Bologna durchge- 

setzt hatte, gait er in weiten Kreisen als der kiinftige 

Papst. Die Verlegung wurde am 11. Marz 1547 beschlos- 

sen, am 12. verliel? die Mehrheit der Legaten die Stadt 

Trient, „am 22. Marz hielt Cervini, von einer Anzahl von 

Bischbfen begleitet, am 26. del Monte seinen Einzug in 

Bologna"60. Nach dem Tode Pauls III. (1549) entschied 

sich das Kardinalskollegium nach mehr als zweimonati- 

gem Konklave am 8.Februar 1550 fiir del Monte, der als 

Julius III. fiir fiinf Jahre die Tiara trug. Nach ihm bestieg 

Cervini doch noch als Marcellus II. den papstlichen 

Thron, doch starb er bereits 22 Tage nach seiner Wahl 

und Kronung, am l.Mai 1555. Er hatte keine Gelegenheit 

mehr, durch sein Pontifikat zu wirken, und nur Palestri

nas Missa Papae Marcelli hat seinen Namen als Papst in 

die Geschichte eingehen lassen. Cervini war vielseitig in- 

teressiert; er hatte sich unter anderem auch mit Archaolo- 

gie und Architektur beschaftigt und war Mitglied der 

1542 gegriindeten vitruvianischen Akademie, fiir deren 

Vorhaben Vignola wahrend seines ersten romischen Auf- 

enthaltes die antiken Baudenkmaler Roms aufzunehmen 

hatte61. Wir diirfen also durchaus erwarten, daf? er in der 

Lage war, alle Anspielungen, die Vignolas Villa enthielt, 

zu verstehen und die Vorstellungen des Architekten mit 

dem zu vergleichen, was er zu Hause und auf seinen Rei

sen gesehen hatte. Pastor schildert den Kardinal als selbst- 

losen, nur auf das Wohl der Kirche bedachten Mann, den 

keine Gefahr einschiichtern, kein Reichtum und keine au- 

fiere Ehre verlocken konnten und zu dem eine derartig

60 Ebendort Bd. V, 1909, S. 609.

61 „Ma dopo, essendo allora in Roma una accademia di nobilissimi 

gentiluomini e signori che attendevano alia lezione di Vitruvio; fra 

quali era messer Marcello Cervini, che fu poi papa, monsignor Maf

fei, messer Alessandro Manzuoli, ed altri; si diede il Vignola per 

servizio loro a misurare interamente tutte 1’anticaglie di Roma, e a 

fare alcune cose secondo i loro capricci“. VasMil VII, S. 106. „Ma 

perche bisognava pure procurare in tanto il vivere per se, & per la 

famiglia; esercitava talvolta la Pittura, non levando mai perb I’animo 

dall’osservatione dell’anticaglie. In quel mentre essendo stata isti- 

tuita da molti nobili spirit! un’Academia d’Architettura, della quale 

erano principali il Sig. Marcello Cervini, che poi fu Papa, Monsig. 

Maffei, & il Signor Alessandro Manzuoli; lascid di nuovo la Pittura, 

& ogn’altra cosa, & rivolgendosi in tutto a quella nobile esercita- 

tione, misurd, & ritrasse per servitio di quei Signori tutte 1’antichita 

di Roma.“ Egnatio Danti, Vorwort der postumen Ausgaben von 

Vignola, Le due regole della prospettiva pratica di M. Jacomo 

Barozzi da Vignola. Con i comentarij del R.P.M. Egnatio Danti, 

erste Ausgabe Rom 1583, hier zitiert nach der Ausgabe Rom 1611.
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aufwendige und iiberdies befestigte Villa, wie unsere 

Plane sie zeigen, kaum passen will. Wir wissen aber von 

verschiedenen Bauunternehmungen des Kardinals am 

Monte Amiata, wo die Familie Cervini seit 1538 in Vivo 

d’Orcia nahe Bagni di San Filippo Land besitzt. Die 

Quellen nennen nicht weiter erlauterte Bauarbeiten in 

Hermo und Cinilla62, in den Uffizien liegen Plane von 

Antonio da Sangallo dem Jiingeren fur eine Villa „per lo 

Cardinale Santa Croce in lo Monte Amiata apresso a 

Montalcino"63 und in Vivo d’Orcia stehen die Anfange 

einer grofien Villa eines unbekannten Architekten, die 

spatestens 1544 im Bau war64. Weder diese Villa noch 

Sangallos Plane haben jedoch viel mit Vignolas Projekt zu 

tun, und es ist bisher nicht gelungen, dieses genauer zu 

bestimmen.

1546 starb der Hausarchitekt der Familien Farnese und 

Cervini, Antonio da Sangallo der Jiingere. 1547 mufite 

Cervini Vignola wiedertreffen, der inzwischen zum Ar

chitekten von San Petronio aufgestiegen war. Gleichzeitig 

trat der Kardinal mit der Verlegung des Konzils nach 

Bologna in die Zeit seiner glanzendsten Erfolge. Es ware 

nur natiirlich, wenn er sich grofieren Projekten zuwandte 

und sie nunmehr Vignola iibertrug. Wofiir unsere Plane 

auch immer bestimmt gewesen sein mogen, sie lassen die 

Ambitionen eines einflufireichen und machtigen Mannes 

erkennen, wie es Marcello Cervini war. Datierung und 

Bestimmung des Bauherrn stiitzen sich in fast idealer 

Weise gegenseitig. Die Ausgestaltung des monumentalen 

Rundhofes zu einem neuen Marcellustheater konnte ei- 

nen ikonographischen Sinn haben, der auf den Bauherrn 

hinweist65. Geymiillers knappe Mitteilung, Vignola habe 

in seiner Bologneser Zeit fur Cervini gearbeitet, gewinnt 

iiberraschend ein neues Gewicht und lafit vermuten, er 

habe tatsachlich genauere Kenntnis, vielleicht sogar 

Kenntnis von unserem Projekt gehabt66. Dal? Vignola 

spatestens 1550 schon fur Cervini gearbeitet hatte, geht 

aus einem Brief des Kardinals vom 3. August des Jahres 

hervor67. Er bezieht sich auf ein Schreiben des Architek-

62 Befestigungen, zumindest solche leichterer Art, waren in den vierzi- 

ger Jahren durchaus angebracht, und Marcello Cervini empfiehlt 

nach dem Einfall der Spanier in das Sieneser Gebiet, auch in Vivo 

eine Bastion zu errichten und Arkebusen bereitzustellen, Coffin, 

S. 18. Bauarbeiten in Cinilla im Jahre 1553 sind bei Coffin, S.28, 

Appendix 7 erwahnt, auf Arbeiten in Hermo hat mich Herr Coffin 

freundlicherweise brieflich aufmerksam gemacht.

63 Uffizien 828 A, 829 A, Abb. bei Coffin, fig. 2-3, S. 16-17.

64 Zum Datum Coffin, S. 19.

65 Fur derlei Anspielungen auf Namen vgl. etwa die Sala del Gran 

Cosmo im Palazzo Vecchio von Florenz, die auf den grofien Co

simo hinweist, s. E. Allegri, A. Cecchi, Palazzo Vecchio e i Me

dici, Florenz 1980, S. 303 bei Sala delle carte geografiche.

66 In Memorie e studi intorno a Jacopo Barozzi, Vignola 1908, S. 102.

67 Coffin, S. 27, Appendix 2.

ten, das der Empfanger nicht recht verstanden hat. Er 

well? nicht, von welcher von zwei Zeichnungen die Rede 

ist. Die Blatter selbst hatte der Kardinal damals bereits 

seiner Guardaroba iibersandt. Worauf sich die Arbeiten 

auch beziehen mogen, sie bezeugen zumindest eine Ver

bindung des Architekten unserer befestigten Villa mit de- 

ren mutmalllichem Besteller um die Zeit, die fur ihre Aus- 

arbeitung in Frage kommt.

Die Mittelstellung unseres Projektes zwischen Villa 

und Stadtpalast ermutigt zu einer hypothetischen Fest- 

stellung. Der Geschutzturm hat keinen fortifikatorischen 

Sinn mehr, sobaid er am Hang in halber Hohe eines stei- 

len Berges liegt, wie etwa auf dem Gelande der Villa in 

Vivo d’Orcia. Er gehort entweder in die Ebene oder auf 

eine Anhohe. Ein passender Platz ware der siidliche 

Stadtrand von Montepulciano. Hier hatte er zwischen der 

Pieve, dem heutigen Dom, und der Stadtmauer leicht un- 

tergebracht werden kdnnen. Auf der Hohe des aussichts- 

reichen steil aufragenden Hiigels und in unmittelbarer 

Nahe zur Kirche wiirde er sich dem Palazzo Piccolomini 

im benachbarten Pienza an die Seite stellen. Sein Vorhof 

ware dann der Stadt zugewandt zu denken, der Rund- 

turm konnte, zur Stadtgrenze hin vorgeschoben, nach 

drei Seiten wirkungsvoll als Wehrbau eingesetzt werden. 

Als Wohnbau hinter die Stadtmauer zuriickgezogen, 

wiirde die Villa Cervini doch zugleich zu einem Bestand- 

teil der stadtischen Befestigung werden, als was sie das 

Wappen an der Gartenfront ausweisen konnte, ist doch 

der steigende gefliigelte Greif das Wappentier von Mon

tepulciano.

Moglicherweise waren bei der Planung solche Uberle- 

gungen im Spiel, die es dem Bauherrn erlaubt batten, au- 

fier seinen eigenen Geldern auch noch die der Kommune 

in Anspruch zu nehmen, doch wird man uber die blofie 

Spekulation fiber den Bauplatz und seine Bedeutung nicht 

hinauskommen, solange sich keine weiteren Dokumente 

zu dem Projekt auffinden lassen.

SCHLUSSBETRACHTUNG

Versucht man, die Villa Cervini als einen Tell aus Vi

gnolas gesamtem Schaffen anzusehen, so wird man bei 

ihrer Betrachtung bereits in den vierziger Jahren eine 

Fiille von Vorstellungen finden, die sich durch die kom- 

menden Arbeiten des Meisters verfolgen lassen, und zwar 

sowohl hinsichtlich des theoretischen wie des praktischen 

Werkes.
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Auf Tafel III seiner „Regola delli cinque ordini d’archi- 

tettura"68 schreibt Vignola, er habe sich aus dem Ver- 

gleich der verschiedenen Schriftsteller und der antiken 

Architektur zur Konstruktion der Ordnungen zum eige- 

nen Gebrauch eine Regel abgezogen: „Havendo io per 

tanti anni in divers! paesi esercitato questa arte dell’Archi- 

tettura; mi e piacciuto di continuo intorno questa pratica 

de gli ornamenti vederne il parere di quanti scrittori ho 

possuto, et quelli comparandoli fra lor stessi, et con 1’opre 

antiche quali si veggono in essere, vedere di trarne una 

regola, nella quale io m’aqquetassi con la sicurezza che ad 

ogni giudicioso di simil arte dovesse in tutto, overo in 

gran parte piacere: et questa solo per servirmene nelle mie 

occorrenze, senza haver posta in essa altra mira“. Die 

Verbffentlichung erfolgte erst auf Drangen anderer „non 

ostante ch’io havessi I’animo molto lontano di doverla 

publicare“. Man darf also erwarten, nach festen Verhalt- 

nissen aufgebaute Ordnungen bei Vignola auch vor 1562 

anzutreffen, sei es, dafi sie ganz oder teilweise denen der 

„Regola“ entsprechen. Die ionischen Pilaster an der Fas- 

sade des Palazzo Farnese in Caprarola und die dorischen 

Elemente seiner Rundtreppe sollen mit der Theorie iiber- 

einstimmen69. Tuttles Kalkulationen des rund zehn Jahre 

friiheren dorischen Portals im Palazzo Comunale in Bo

logna ergaben zwar vom Lehrbuch teilweise abwei- 

chende, immerhin aber auch dann rechnerisch durch- 

dachte, zahlenmafiig festlegbare Proportionen, die auf der 

Grundlage eines Moduls fufien70. Unsere Untersuchung 

bestatigt die Gesetzmafiigkeit dieser Verhaltnisse bei der 

dorischen Ordnung und erweitert zugleich die Kennt- 

nisse hinsichtlich einer allerdings nur hypothetisch rekon- 

struierten ionischen im Faile unserer Villa Cervini. Auch 

bei unserer dorischen Ordnung geht Vignola von einer 

Gesamthbhe von nur 19 statt 20 Moduln aus, wobei der 

Saulenschaft gedrungener bleibt als in der „Regola“. Bei 

beiden Ordnungen geht nicht nur die vertikale Gliede- 

rung vom Modul aus, sondern offensichtlich auch der 

Abstand der Halbsaulen vor der Bogenwand. Die Pfeiler 

der Loggien unseres Rundhofes mit ihren 3 Fufi Breite im 

ErdgeschoE und vermutlich dem gleichen MaE im dar- 

iiberliegenden lassen sich dagegen nicht auf die Moduln 

der Saulenordnungen beziehen, und ebensowenig die Ar- 

kadendffnungen. Es zeigt sich also, dafi Vignola zur Zeit 

der Planungen zwar die Ordnungen selbst schon festen 

68 Zu dem Traktat zuletzt Chr. Thoenes, Vignolas „Regola delli cin

que ordini“, RomJbKg XX, 1983, S. 345-376.

69 Ebendort Anm. 71.

70 Tuttle, S. 214—215. Die Hohe von 19 statt 20 Modul fur die dorische

Ordnung auch bei Palladio, Quattro Libri dell’Architettura, Li-

bro Primo, Venedig 1570, S. 19.

Proportionsregeln unterwarf, aber nur sie, wahrend er 

rund 15 Jahre spater, in der „Regola“ von 1562, auch 

jedes Detail der Loggienwand, Pfeilerstarke sowie Breite 

und Hohe der Bogenbffnung in feste Verhaltnisse ge- 

bracht hatte, die vom Modul der Ordnungen ausgingen.

Gleichzeitig gewinnen wir eine konkretere Vorstellung 

von Vignolas Baukunst. Sein eigentliches architektoni- 

sches Friihwerk bleibt uns auch weiterhin vorlaufig unbe- 

kannt. Die Planungen fiir Marcello Cervini aber vermit- 

teln immerhin Kenntnis eines groEen profanen Projektes 

vor der Villa Giulia und spiegeln neben den Einfliissen 

der rbmischen Tradition auch solche aus Frankreich in 

der Villenarchitektur, wie sie bisher nur in der seltsamen 

Mischung gotischer und renaissancehafter Elemente in 

den Fassadenentwiirfen fiir San Petronio in Bologna 

greifbar waren. Als bislang friiheste Planung Vignolas fiir 

eine befestigte Villa lassen die Berliner Zeichnungen Vor- 

stellungen erkennen, die noch in den verworfenen Planen 

fiir die Villa Farnese am Po wirksam sind und gerade 

diejenigen Entwiirfe am festesten in Vignolas Tradition 

verankern, die in jiingerer Zeit als Projekte des Francesco 

Paciotto angesprochen worden sind: die fiir eine mit 

Flankentiirmen bewehrte zweihofige Anlage (Abb.16)71. 

Auch zeigt sich bis in die Zeit der Arbeit fiir Piacenza die 

Vorliebe fiir das Uberspielen der Baukbrper durch Kup- 

peln und Tiirme und fiir die betonten vertikalen Achsen, 

die iiber die ganze Hohe einer breit gelagerten Wand ge- 

fiihrt werden kbnnen. Dieses Element der vertikalen 

Gliederung, zuerst 1545 im Attikageschofi des Palazzo 

Bocchi in Bologna nachweisbar, greift Vignola immer 

wieder auf. Mit ihrem zusammenfassenden Giebel durch- 

stoEt die Portalachse in den Planungen der Villa Giulia 

das Kranzgesims72 auf ganz gleichartige Weise wie an der 

Gartenfassade der Villa Cervini, und seitliche Kuppeln 

iiberspielten in den Planungen den Umrifi des Haupt- 

baus. Fiir den Portico dei Banchi in Bologna plant und 

zeichnet Vignola Uhrtiirme iiber den beiden StraEen- 

durchfahrten73, im Palazzo Farnese in Piacenza sollten 

anfangs Ecktiirme die Seiten, spater wenigstens ein hoher 

Mittelturm die Portalachse betonen, drei Loggienbereiche 

sollten die sonst nur horizontal gegliederte Gartenfront 

als vertikale Einheiten zusammenfassen, wobei die seitli- 

chen von Tiirmen iiberragt sein sollten.

71 S. Anm. 4. Die hier genannte Arbeit ist wahrend der Drucklegung 

erschienen: B. Adorni, L’Architettura Farnesiana a Piacenza,Parma 

1982. Der Autor korrigiert dortS. 186 seine friiheren Vorstellungen in 

meinem Sinne.

72 S. Anm. 38.

73 Berlin, Kupferstichkabinett SMPK, KdZ 16721, Abb. Vita e opere, 

fig. 113.
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Wir wissen, dal? Vasari und Michelangelo an der Villa 

Giulia beteiligt waren und dal? Vignola Paciottos Kritik 

an den Planen fiir Caprarola beriicksichtigen und beim 

Bau des Palastes in Piacenza von Paciottos Anfangen aus- 

gehen mul?te. Es ist schwer, sich aus den schriftlichen 

Zeugnissen und den stehenden Bauten eine Vorstellung 

von den Anteilen der verschiedenen Architekten zu ma- 

chen. Das Datum unserer Planungen fiir eine befestigte 

Villa Cervini schliel?t zumindest eine Beteiligung von Pa- 

ciotto fast mit Sicherheit aus. Vielleicht sind unsere Plane 

nie bis zu den Anfangen der Bauausfiihrung gekommen, 

vielleicht sogar nicht einmal einem konkurrierenden Ar

chitekten vorgelegt, sondern vorzeitig aufgegeben wor

den, weil des Bauherrn Hoffnungen auf die Tiara sich 

1550 nicht erfiillten. Ware dem so, dann kbnnte man er- 

warten, dal? sie uns ein ganz urspriingliches Bild von Vi

gnolas Vorstellungen vermitteln. Die anfanglichen, un- 

ausgefiihrten Plane fiir Piacenza zeigen seine Ideen ganz 

sicher ohne Riicksichten auf Paciottos Planungen. Viel

leicht erklaren sich daraus die auffalligen Ubereinstim- 

mungen der gezeichneten Architekturen gegeniiber den 

gebauten. Sie zeigen die Intentionen des entwerfenden 

Kiinstlers deutlicher als jeder Bau, in dem Korrekturen 

und Zugestandnisse des Architekten und Leistungen wie 

Fehlleistungen der Baufiihrer fast stets ihren Anteil 

haben.

KATALOG DER ZEICHNUNGEN FUR DIE VILLA CERVINI 

IN DER KUNSTBIBLIOTHEK DER STAATLICHEN MUSEEN 

PREUSSISCHER KULTURBESITZ, BERLIN

Vorbemerkung

In general, architectural drawings are the hardest to attribute 

when the artist is using a ruler and compass [...]. Perhaps it does 

not matter much who drew on a particular piece of paper, but it 

matters very much who invented the design. This was certainly 

the ancient way of looking at the subject, to which we should 

perhaps return. A. Hyatt Mayor

Master Drawings I, 1963, S.49

1. Zum Zeichner

Bei ihrer Erwerbung galten die Blatter als Kopien des 

17. Jahrhunderts. Sie sind sehr qualitatvoll, gut und frisch ge- 

zeichnet, ohne die unpersonlichen Schematismen, die Architek- 

turzeichnungen oft anhaften konnen. Ihr Charakter riihrt aus 

der Art der prazisen Federzeichnung und der gewissen Unre- 

gelmalSigkeit der Pinsellavierung her und verbindet sie in er- 

staunlich hohem Mafie mit autographen Zeichnungen Vignolas, 

man vergleiche etwa die Gesimszeichnungen in einem Brief 

vom 1.2.1547, Abb. bei Tuttle, fig. 13 und in Vita e opere S. 167. 

Mir erscheinen die Blatter der Kunstbibliothek Vignola stili- 

stisch so nahe verwandt, da{? es mir nicht schwerfallt, sie fiir 

zeitgenossisch zu halten oder gar an eine Entstehung in seinem 

Biiro in Bologna zu denken. Das Format ist bei Vignola nicht 

ungewohnlich und entspricht ziemlich genau etwa dem der be- 

schnittenen Berliner Zeichnung zum Portico dei Banchi, Kup- 

ferstichkabinett SMPK, KdZ 16721, die heute 23,8 x40,5 cm, 

oder der Zeichnung zu S. Maria in Traspontina der Marucel- 

liana, vol. F., n. 72, die 38,7-39 X 24,3-24,8 cm milSt. Die 

Beschriftung ist nicht von Vignolas Hand, seine Zahlen und 

Buchstaben, auch die in Stampatelle, sehen anders aus. Die Be- 

stimmung des Schreibers, die vielleicht einmal fiber die Bolo- 

gneser Archive moglich sein wird, ist fiir die Datierung der 

Blatter ausschlaggebend. Erweist es sich, dal? er bei Vignola 

gearbeitet hat, so riickt die Moglichkeit einer Zuschreibung 

auch der Ausfiihrung der Zeichnungen selbst an Vignola auf 

ahnliche Weise in den Bereich des Moglichen wie im Faile man- 

cher Plane fiir Piacenza.

2. Zu den Unstimmigkeiten und zum Typ der Zeichnungen

Unstimmigkeiten 1) zwischen verschiedenen Zeichnungen zu 

ein und demselben Bauwerk und 2) zwischen den tatsachlichen 

Bedingungen und einer Architekturzeichnung sind gang und 

gabe. Im Bereich der Vignolaprojekte sei zu 1) auf die Zeich- 

nungsserie vom Mai 1561 fiir den Palazzo Farnese in Piacenza 

verwiesen, deren Unstimmigkeiten ich 1966 nur mit einem 

knappen Hinweis (S. 203) erwahnt habe. Ein gutes Beispiel zu 2) 

scheint der Fassadenril? fiir San Petronio in Bologna zu sein, 

den Vignola in einem Schreiben an die Ufficiali di San Petronio 

vom l.Februar 1547 unter Hinweis auf den Charakter der ein- 

gereichten Zeichnung gegen den Vorwurf der Ungenauigkeit 

verteidigt. Er weist zunachst den Vorwurf, von falschen Mes- 

sungen ausgegangen zu sein, zuriick, betont dann jedoch, wie 

unwesentlich selbst eine Fehlmessung im Faile dieser Zeichnung 

sei, die ja nicht der Bauausfiihrung zugrunde liegen, sondern 

dem Auftraggeber eine Vorstellung vom kiinftigen Bau habe 

geben sollen: „Ma non volendo star’ su questo vorej che mi 

dicesse che quando questo difetto fosse se questo si deve ascri- 

vere errore inperho che non e, consuitudine de’ Architetti dar’ 

un’ picolo disegno talmente in proportione che s’habbia a ripor- 

tare de picolo in grande per vigor’ de una picola misura ma 

solamente si usa far’ li disegni per mostrare 1’inventione et 

quando sonno approbati per buoni se gli scriveno particular- 

mente le proportion! et misure de numeri come luj puote vedere 

che ho fatto nel profil dela faciata“ (Vita e opere, S. 166/167). In 

ihrer sorgfaltigen Ausfiihrung und Beschriftung konnte die Ber

liner Zeichnungsserie ebenso wie die Serie von 1561 fiir einen 

Auftraggeber entstanden sein ,,per mostrar l’inventione“, zu-
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mindest aber auf eine solche Serie von Reinzeichnungen zu- 

riickgehen.

3. Zur Technik

Alle Blatter sind iiber Vorzeichnung in schwarzem Stift oder 

farbloser Ritzung, wo notwendig, auch iiber Zirkel- und Nadel- 

stichen in brauner Feder bezeichnet und mit Pinsel in Braun 

laviert; nur bei Nr. 8, Zeichnung 18 der Planserie, ist die Lavie- 

rung grau. Die Papiere sind weifi, teilweise verfleckt; wo Was- 

serzeichen vorhanden sind, zeigen sie einen Anker im Oval 

unter einem sechszackigen Stern, der in dieser Form weder bei 

Briquet, Les filigranes, Amsterdam 1968, noch bei Piccard, 

Wasserzeichen Anker, Stuttgart 1978 verzeichnet ist. Die Blat

ter waren urspriinglich kaum grbfier, bei manchen wird die 

Zeichnung selbst durch die Beschneidung der Rander unwe- 

sentlich beriihrt. Die Mafie sind am linken und am unteren 

Rand genommen.

1.

Inv. 1979.6AOZ1

Zeichnung 1 der Planserie

Grundriss des Kellergeschosses

41,5X29,2 cm

Aufschriften

im Rundhof DISEGNIO / DI VN PALAZZO DI IA- 

COMO BA/ROCCI DA VIGNOLA DIVISO / IN 21 DI- 

SEGNI (der Name lacomo iiber einer Rasur), im Vorhof 

PRIMO DISEGNO / PI ANTA SOTTERRANEA

Massangaben

von vorn nach hinten und von links nach rechts: Raumbreite 

vor dem Vestibiil P.10;- Breite des seitlichen Zuganges P. 12'A; 

- Starke aller Hauptmauern P. 5 (diese Mafiangabe erscheint an 

7 Stellen).

Unstimmigkeiten

Die Turmfundamente sind in der gleichen Starke angegeben 

wie im Hauptgeschofi (2), miifiten aber nach Aussage der Sei- 

tenansicht (3) ungleich starker ausfallen, da sie dort mit schra- 

gen Mauersockeln erscheinen.

2.

Inv. 1979. 6 AOZ2

Zeichnung 2 der Planserie

Grundriss des Hauptgeschosses

Terrasse und Rampe vor dem Vorhof sind nur in Stift gezeich- 

net. Die Planzeichnung liegt iiber einer Zeichnung des Unterge- 

schosses in schwarzem Stift. Auffallige Pentimenti bei der 

Raumeinteilung in den Seitenfliigeln des Vorhofes. Ubertra- 

gung des Untergeschosses durch Nadelung. 41,5x30,3 cm. 

W asserzeichen.

Aufschriften

im Vorhof SECONDO DISEGNO / PIANTA DEL 

P(RIM)° PIANO, an der Fassade im Blatt oben Parte uerso il 

giardi.no

Massangaben

Vorhof: Mauerstarke P. d’/i; — Rampenbreite P. 5; - Mauer

starke hinter der Rampe 2; - Ausdehnung des Umgangs vor der 

inneren Fassade P. 128 in tutto; - Breite des Umgangs P. 13'A; - 

Ecknische, Wandstiick 2'A, Durchmesser P. 7'h.

Hauptpalast: Rundhof: DAVN MVRO AL ALTRO / Piedi 

91 'A Cortile diametro 65' h; — Hofpfeiler 3 X3; - Mafiangabe in 

der Arkadenbffnung P. 12'A; - Hofumgang P.10;~ Rechteck- 

nische P. 8; - Rundnische P. 8.

Treppen: Breite der Zugange P. 5; - Lange des ersten Laufes 

P.10; - Lange des zweiten Laufes P.7;- Breite der Laufe P. 5.

Mafie im Vordertrakt zwischen den Mauern, die den Hof 

seitlich begrenzen: Portalbffnung P. 8' /2; - Breite des Andito 

P.10; - anschliefiender Saal P. 153L X P. 20, Breite des Kamins 

P. 5; - Trennmauer 2; anschliefiender Saal P. 20 X P. 30.

Made im entsprechenden Gartentrakt, von links nach rechts: 

Mauerstarke 3; - Sala P. 20 X P.30; — Mauerstarke 2; - Brun- 

nensaal P. 153/< X P 20, Mauerstarke 3; - Breite des Andito 

P.10, Lange, vom Eingang bis durch die Hofmauer P.39'h; — 

Mauerbreite 3; - Kapelle P. IS3If X P. 20; - Mauerstarke 2; - 

Sala P. 20 x P.30;- Mauerstarke 3.

Linker Trakt, von vorn nach hinten: Fensterbreite 4; - Au- 

fienmauer 4'A; - Sala Grande P. 50 X P.30, Breite des Kamins 

P. 8; - Durchgange 3; - Trennwand 3; - Salotto P. 30 x P. 30; — 

Trennwande 2; - Camera P. 8 X P.12; - Vorraum zum Turm 

P. 20 X P. 16; -Turmzimmer, Breite P. 16.

Rechter Trakt, von vorn nach hinten: Raum hinter dem Um- 

gang P. 20 X P. 14'12; - Sala, Breite P.17; - Salotto P.30 x P.30; 

- Mauerstarke zum Vestibiil 3; - Mauerstarke 3; - Salotto P. 30 

X P. 30; - Mauerstarken hinter der folgenden Sala 2; - Camera 

P. 8 X P.12; - Vorraum zum Turm P. 20 X P. 16; - Turmzim

mer, Breite P. 16.

Unstimmigkeiten

Die Kellerzugange hinter dem Hoftor und die vier Haupt- 

treppen sind im Untergeschofi (1) als Treppen, hier als Rampen 

angegeben. Im Gegensatz zur Ansicht des Gartenportals (5) 

sind die Wande vor Kapelle und Brunnensaal im Grundrifi mit 

Rechtecknischen aufgelockert, auch fehlen hier die Portalsau- 

len. Im Gegensatz zur Ansicht der Langsseite (3) fehlen die 

Angaben der Fensterbffnungen bei den Tiirmen der Eingangs- 

front. Der Kamin im Salotto vor der Sala Grande ist mit einem 

zweiten Abzug fur eine Feuerstelle im Untergeschofi versehen, 

die dort aber nicht eingetragen ist.

3.

Inv. 1979. 6 AOZ3

Zeichnung 12 der Planserie

Ansicht der linken Langsseite

27,8 X 40,9 cm. Wasserzeichen.

Aufschriften

oben DISEGNO DECIMO SECONDO

unten Ortographia della parte laterale del palazzo 

ohne Mafiangaben

Unstimmigkeiten

Im Grundrifi des Kellergeschosses (1) sind die Turmfunda

mente ohne Mauersockel eingetragen, im GrundriB des Haupt

geschosses (2) erscheinen die Tiirme der Eingangsfront ohne 

Fenster (2), im Treppenschnitt (9) finden sich die Zugange zum 

Rundturm an anderer Stelle.
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4.

Inv. 1979. 6 AOZ 4

Zeichnung 14 der Planserie

SCHNITT DURCH RaUME IM ElNGANGSTRAKT

41,5X27,5 cm

Aufschriften

oben DECIMO QVARTO DISE(GN)°.

unten Profilo della parte anteriore con la ringhiera

Massangaben

Erdgeschofi: Mauerstarke P. 47<; - Mauerhohe bis zur Sitz- 

bank im Fenster P. 2, bis zur Fensterbffnung P. 5; - Hohe der 

Fensterbffnung P. 6, Tiefe P. 1 'A;-TiefederFensternische P. 23L;

- Breite der Tiiroffnung P. 4, Hohe P. 8; - Raumhbhe P. 25 sino 

sotto la uolta. Obergeschofi: Hohe des vorderen Raumes Piedi 

10, des hinteren Piedi 13.

Unstimmigkeiten

Die im Schnitt dargestellten Raume des Obergeschosses kbn- 

nen sich nicht unmittelbar iiber dem im Erdgeschofi dargestell

ten Raum befinden, weil dessen Kamin sonst keinen Abzug 

hatte und iiberdies kein Raum fur die Treppenzugange im 

Obergeschofi bliebe, die nach Aussage des Treppenschnittes (8) 

in alien Stockwerken direkt iibereinander liegen. Es kann sich 

daher bei den oberen Raumen nur um einen Schnitt durch eine 

andere Achse handeln, und zwar durch eine der beiden Fenster- 

achsen des rechts neben dem unten dargestellten Kaminsaal lie- 

genden Raumes.

Abziige im Kamin sind nicht dargestellt, die Grundrisse von 

Keller- und Hauptgeschofi zeigen beide Feuerstellen, so dal? im 

Schnitt zwei Abziige hintereinander dargestellt sein miifiten.

5.

Inv. 1979. 6 AOZ 5

Zeichnung 15 der Planserie

Detailansicht und Grundriss der Gartenfront 

und Schnitt durch die Portalachse

41 x 27,5 cm

Aufschriften

oben DECIMO QVINTO DISE(GN)°

unten Ortographia, pianta, e profilo della porta uerso il 

giardino

Massangaben

der Ansicht: Fensterachse: Mauerhohe bis zur Fenstersohl- 

bank P. 5', - Fensterhbhe im Erdgeschol? P. 6, Breite P. 4-, - Fen- 

sterhohe einschliefilich des blinden Teils im Obergeschofi P. 8, 

Breite P. 4.

Portalachse: Hohe der Tiiroffnung P.17 o 5, Breite P. 8; - Fen- 

sterbreite im Obergeschol? P. 4.

des Schnittes: Mauerstarke iiber der dorischen Ordnung P. 1;

- Abstand bis zur Mauer des Obergeschosses P. 2'A; - Mauer- 

tiefe der aufieren Fensternische P. 1'A; - Mauertiefe der Fen

sterbffnung P. 1 'A; - Mauerstarke im Giebel P. 3.

Unstimmigkeiten

Gegeniiber dem Grundrifi des Hauptgeschosses (2) zeigt die 

Zeichnung ein Wandsaulenportal und fehlen hier die Rechteck- 

nischen an der Fensterachse neben dem Portal.

6.

Inv. 1979. 6 AOZ 6

Zeichnung 16 der Planserie

Ansicht und Grundriss des Hauptportals unter der 

Brustung und der links anschliessenden Fensterachse 

41,5 X 30,7 cm

Aufschriften

oben DISE(GN)0 DEC(IM)0 SESTO

unten Prospetto, e pianta della porta principale co la ringhiera

Massangaben

H6he des Fensters im Obergeschofi P. 6, Breite P. 3

Unstimmigkeiten

Entgegen den Angaben des Schnittes durch die vorderen 

Wohnraume (4) sind die Metopen hier ohne Fiillung gezeichnet 

und ruhen die Fensterbanke auf je drei einfachen seitlichen Stiit- 

zen anstatt auf Lowenfiifien.

7.

Inv. 1979. 6 AOZ 7

Zeichnung 17 der Planserie

Ansichten und Grundrisse von Brunnen und Nische 

im Vorhof

41,5 X 31 cm. Wasserzeichen

Aufschriften

oben DEC(IM)° SET(TIM)0 DISE(GN)0

unten ortographia, e pianta, DELLA FONTE, E NICHIE 

Del primo cortile

Massangaben

beim Brunnen: Grundrifi: Nischenbreite P.9; — Abstand von 

Pilasterkante zu Pilasterkante da una colonna e Paltra p.10; — 

Pilasterbreite P. 2'A. Ansicht: Pilasterbreite P. 2’A; -Metopen- 

breite P. 1 o 10'12.

bei der Nische: Grundrifi: Nischendurchmesser P. 6 o 10'L;- 

Abstand von Pilasterkante zu Pilasterkante da una col(onn)a e 

laltro P. 7 o 10'A. Ansicht: Pilasterbreite P. 2‘A.

Unstimmigkeiten

Die Ansicht des Brunnens scheint in der Mitte eine Rundni- 

sche zu zeigen, im Gegensatz zur Rechtecknische des Grundris- 

ses. Weder Nische noch Brunnen stimmen in den Grundrifima- 

fien mit den Angaben fur die Ecknischen des ersten Hofes auf 

dem Grundrifi des Hauptgeschosses (2) iiberein; dort haben die 

halbkreisfbrmigen Nischen einen Durchmesser von P. 7'/2. Die 

Aufschrift spricht von Nichie — Nischen (Plural) und Fonte — 

Brunnen (Singular) und zeigt die Nischen in abgeschragten Ek- 

ken, den Brunnen vor einer geraden Wand. Man kbnnte daher 

geneigt sein, den Wandbrunnen anderswo als im Hof zu su- 

chen, etwa im Brunnensaal, doch weichen auch dort sowohl die 

Grundrifiform als auch die Malic ab. Die vbllige Ubereinstim- 

mung der Grofie der Ordnungen und die Gebalklinien, die 

Brunnen und Nische auf der Zeichnung verbinden, machen es 

wahrscheinlich, daft beide am gleichen Aufienbau, namlich, wie 

die Aufschrift besagt, im ersten Hof ihren Platz finden sollten. 

Wahrend die Nischen auf jeden Fall in die Ecken gehdren, lafit 

sich der Brunnen nach Aussage des Grundrisses 2 vor keiner 

geraden Wand im Vorhof unterbringen; es ware bestenfalls 

mbglich, sich den (oder die) Brunnen ebenfalls in den Hofecken
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vorzustellen, vielleicht hinter der Eingangsmauer, wo die Breite 

der Abschragungen im Gegensatz zur Situation gegeniiber ohne 

Beeintrachtigung von Tiiren oder Fenstern miihelos vergrofiert 

werden konnte.

8.

Inv. 1979. 6 AOZ 8

Zeichnung 18 der Planserie

Treppengrundrisse der Haupttreppe und der Wendel

treppe und Schema der zu uberwindenden Hohen und 

Entfernungen

Die Lavierung ist hier, abweichend von den anderen Blattern, 

grau.

41,5 X 30,1 cm. Wasserzeichen

Aufschriften

DEC(IM)0 OTTAVO DISEGNIO / Profilo, e pianta di una 

delle quattro scale / Pianta della scaletta in cima segn(at)“ A 

Das Schema zeigt vier Treppenlaufe, beginnend und endend mit 

dem dem Hofrund angelehnten langeren Lauf.

Massangaben

Hohenunterschiede von Absatz zu Absatz Pie di 5 o 5; - P. 

3 o 9 72 (rechts wiederholt:) P. 3 o 9'lr, - P. 3 o 9'A; - Gesamt- 

hohe von drei Laufen Piedi 13; - Entfernungen von Absatz zu 

Absatz Piedi 10;- Piedi 7 o 'h; — Piedi 7 o */j.

Grundrifi: Made im Hof: Breite der Rechtecknische P. 8, 

Tiefe P.4; - halbrunde Nische, Durchmesser P. 8. Mabe in den 

Treppenlaufen: erster (gekriimmter) Lauf, Lange PIEDI 10; - 

zweiter (erster gerader) Lauf, Breite PIEDI 5; - dritter (zweiter 

gerader) Lauf, Lange PIEDI 7 o Vs.

Unstimmigkeiten

In den Ecken der im rechten Winkel zusammenstobenden 

geraden Laufe fehlen die im Grundrib des Hauptgeschosses (2) 

angegebenen Nischen.

9.

Inv. 1979. 6 AOZ 9

Zeichnung 19 der Planserie

ScHNITT DURCH DIE IN ZEICHNUNG 18(8) DARGESTELLTE 

Haupttreppe

41,5 X 27,6 cm

Aufschriften

oben DISEGNIO DEC(IM)° NONO

unten Ortographia delle scale

Massangaben

Vertikale Wand P. 2; - Starke der Treppenabsatze P. 1; — 

Hohe der Treppenlaufe P.12 o;- Breite der Treppenlaufe P. 5; - 

Hohe der Fenster in der Dreiecksspindel P.5;- Breite der Fen

ster ebendort P. 2; - Entfernung von der dritten Stufe des drit- 

ten (zweiten geraden) Laufs zur Fensteroffnung P. 4; - Breite 

der Spindelwand am gradlinigen Lauf Piedi 7 o */>; — Hohe 

dieser Wand vom Treppenabsatz bis zum Tondino unter der 

Wolbung P. 9 o 9; - Hohe des Kellergeschosses P.16; - Hohe 

der beiden Treppenzugange und des dazwischenliegenden Mez- 

zato je P.12; - Deckenstarken je P. 1; - Hohe der Wendeltreppe 

A vom Boden iiber dem zweiten Zugang bis zum Eintritt in die 

Wand des Rundhofes P. 3.

Die Wendeltreppen miifiten sich nach Aussage der Seitenan- 

sicht (3) iiber den Absatzen hinter den gekriimmten Treppen

laufen befinden; nur dann wiirden nach links drei, nach rechts 

sieben Fenster bis zu den Tiirmen folgen kbnnen. Die Zeich

nung 9 zeigt die Wendeltreppe dagegen iiberzeugender fiber 

dem Absatz, der beim Aufsteigen fiber dem dritten Treppenlauf 

folgt.
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