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Der Mann, um den es geht, scheint zumindest fur Kunst- 

historiker und aufmerksame Rom-Besucher keiner Vor- 

stellung zu bediirfen. Auch wenn man sich in seiner Be- 

urteilung nie ganz einig gewesen ist, stehen sein Ruhm 

und seine Bedeutung fur Rom und die weitere Architek- 

turgeschichte auBer Frage. Schon am 24. November 1578 

nannte ihn ein Bericht des bologneser Agenten Camillo 

Bolognini, in dem dieser Giacomo della Portas Urteil uber 

Palladios Entwiirfe fur die Fassade von S. Petronio nach 

Bologna iibermittelte: homo che ba name de’ migliori, che ha 

la cur a di s(an)to Pietro qui in Roma e de tutte le fab(b)riche 

principal! pub(b)licbe e private, et per quello che appare del suo 

di buon jitdipo nell’' architetturad. Bei dem Oratorianer Talpa, 

der am 4. Dezember 1593 schrieb: ilJacopino so che e valent- 

huomo che tiene il primato di Roma, schwang wohl etwas 

Spott mit, uber den offenbar kleinen und korpulenten 

Mann, aber auch er zollte seiner Bedeutung fur die zeit- 

genossische Architektur den schuldigen Tribut1 2. Und das- 

selbe gilt letztlich sogar fiir die 1602, im Todesjahr des 

Architekten geschriebene, nun schon den alt und zum 

Argernis gewordenen ,,Exponenten des Establishments'' 

direkt attackierende Formulierung eines Avviso: Jacomo 

della Porta architetto che serviva il Popolo Romano et il Palaeo 

Apostolico et S. Pietro, seben fu mai da persona seria et inten- 

dente lodato nessun suo servipin !3 Bewundernd oder kritisch, 

1 G. Gaye, Carteggio inedito d’artisti dei secoli XIV-XVI, III, 

Florenz 1840, 406.

2 Archivio della Congregazione dell’Oratorio, Rom, Lettere 

B III, 4; Talpa, der offenbar Dosios Fassadenentwurf fur die 

Chiesa Nuova favorisierte, fahrt dann allerdings fort: ... ma in 

materia di facciate (per) quello che ho visto del suo non ha mostrato ne 

eccellen^a ne apprez^o. ~ Die auch sonst haufiger vorkotnmende 

Verkleinerungsform Jacopino weist auf kleinen Korperwuchs; 

als ihm 1598 eine Sanfte fiir eine Reise zur Verfiigung gestellt 

wurde (Lanciani II, 27f.) oder er dann 1602 in Kardinal Aldo- 

brandinis Kutsche unter grotesken Umstanden starb, war er 

freilich auch schon ,,assai corpulento“ (Baglione, 82).

3 Zuletzt abgedruckt bei: Schiavo, Notizie, 41. Entsprechend ur- 

teilte derselbe Avviso-Schreiber schon am 1. August 1601 (cf. 

J.A.F. Orbaan, Documenti sul Barocco in Roma, Miscellanea

della Societa Romana di Storia Patria, Rom 1920, 47 [Anm.];

vgl. auch zu Bartolomeo d.P.s Tod am 22. August 1608, ibid. 

122), als der Gonner G.d.P.s, Kard. Pietro Aldobrandini, Gia-

immer aber seine dominierende Position zwischen Michel

angelo, Vignola und der groBen Architektur des romi- 

schen Barock konzedierend, verhielt sich auch die kunst- 

geschichtliche Literatur, einerlei, ob sie nun seine Bauten 

schatzte oder nicht, ob sie ihn zu den ,,GroBen" rechnete 

oder nicht!4 Aber so wie es den Zeitgenossen doch wohl 

an Abstand fehlte, um den kunstgeschichtlichen Ort della 

Portas zuverlassig zu bezeichnen, so gehen in der neueren 

Literatur ,,Geschichte“ und ,,Mythos" meist noch so stark 

ineinander, daB sich Person und kiinstlerische Physiogno

mic des in nahezu alien wichtigen Bauvorhaben des Roms 

seiner Zeit verwickelten „ Jacopino" immer noch dem Zu- 

griff entziehen5. Abhilfe ist gewiB nicht in einem Anlauf 

zu schaffen; und so geht es hier auch nur um einen, aller-

comos Sohn Bartolomeo ein Kanonikat von S. Maria Maggiore 

verschaffte.

4 Fiir die herrschende Vorstellung wohl immer noch pragend: 

H. Wblfflin, Renaissance und Barock (Ed.H. Rose), Miinchen 

1926, passim. G. Giovannoni (G.d.P., in: Enciclopedia Ita- 

liana XII [1931], 547f.) nennt G.d.P. zwar kritisch „grande 

realizzatore piu che pensatore profondo“, konzediert jedoch 

etwas widerwillig seinen gewichtigen Beitrag zur romischen 

Architektur. Fiir H. Sedlmayr, Das Kapitol des Della Porta, in: 

ZKg III (1934), 273, der sich in diesem Zusammenhang auch 

mit den Einordnungsversuchen anderer Autoren (bes. Kortes 

und K. Tolnais) auseinandersetzt, war er ,,zwischen seinem 

Lehrer (Michelangelo) und Bernini zweifellos die grbBte, 

kiihnste, die epochemachende Architektengestalt“. Vgl. zuletzt 

auch, kaum wertend, aber sachlich um della Portas historische 

Rolle bemuht: H. Hibbard, Carlo Maderno, London 1971, 

23-27, 29-30, 86 f. und passim.

5 Obwohl der Enciclopedia-Artikel Giovannonis (vgl. Anm. 4), 

der Thieme-Becker-Beitrag W. Kortes (Th-B., XXVII [1933], 

276-280) und ein Abschnitt in Pecchiai, Campidoglio, 25-29, 

immer noch die informiertesten Zusammenfassungen uber 

G.d.P. bieten, haben neuere Einzeluntersuchungen zu Archi- 

tekten-Zeitgenossen und Hauptbauten der fraglichen Zeit in 

Rom gezeigt, daB jede griindliche Sondierung erhebliche Modi- 

fizierungen oder Relativierungen selbst der scheinbar sicheren 

Positionen des iiberkommenen della-Porta-Bildes erbringt. Fiir 

eine entsprechende kritische Bibliographic ist hier nicht der 

Ort; wer die nach 1945 erschienenen Arbeiten von Ackerman, 

Hibbard, v. Henneberg, Lotz, Walcher Casotti, Wasserman und 

Wittkower unter diesem Aspekt liest, wird jedoch hinreichende 

Bestatigung finden. Der Verf., dessen Beschaftigung mit G. d. P. 

auf seine Hertziana-Assistentenjahre unter Graf Wolff Metter

nich zuriickgeht, wird in absehbarer Zeit eine zusammenfassen- 

de Arbeit dazu vorlegen.
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dings besonders fest gekniipften „Knoten“: um das Pro

blem der Herkunft und der Anfange Giacomos6.

Jeder weiB, daB Architekten als Folge der komplexen 

Aufgabenstellungen ihres Berufs im allgemeinen erst ver- 

haltnismafiig spat zu freier Beherrschung ihrer Mittel ge- 

langen. Aus denselben Griinden sind ihre Anfange kunst- 

geschichtlich so schwer zu fassen. Die Schwierigkeiten 

wachsen noch, wenn man — wie in unserem Faile — in 

Epochen recherchiert, die weder eine regulate Architek

ten-Ausbildung kannten, noch eine obligatorische Vorbil- 

dung verlangten7, und in denen auch sonst Herkunft und 

Aufwachsen der meisten Menschen im Anonymen blieben 

oder schon frlih von Legenden liberlagert wurden. Bei 

Giacomo della Porta kommt noch hinzu, daB seine Anfange 

in die Zeit der zu SelbstbewuBtsein und Macht gelangten 

Katholischen Reform am Ende des Tridentinums Helen, 

d.h. besonders in Rom in einen ausgesprochenen Bau- 

,,Boom“8. Bauen wurde damals nicht nur fur „Berufene“ 

zu einem verheiBungsvollen und auch ,,lohnenden“ Un- 

terfangen, so daB es ein Bernardo Gamucci schon 1565 

„erdulden“ muBte, ... che ogni plebeo, & ignorante muratore 

s' attribuisca sen^a haver cognitione alcuna delle science, che 

neir architettura si recercano, il name d'approvato archilettod 

Nun wissen wir zwar im Nachhinein, daB Giacomo della 

Porta von den Moglichkeiten der Konjunktur nicht nur 

auBeren Nutzen zog - als Einziger von seinesgleichen in 

Rom besaB er 1594 eine eigene Kutsche!10 -, sondern, daB 

er sich auch gegen die verstarkte Konkurrenz als der maB- 

gebliche und richtungweisende Architekt des letzten Jahr-

6 Diese Untersuchung ist die Weiterentwicklung eines Abschnit- 

tes der unveroffentlichten Habilitationsschrift des Verf.: ,,Gia- 

como della Portas Beitrag zum Sakralbau der Katholischen Re

form unter Pius V. und Gregor XIII. “, die dank der groBziigi- 

gen Unterstiitzung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft 

1964/65 in Rom ausgearbeitet und niedergeschrieben werden 

konnte. Inzwischen erschien der Aufsatz J. v. Hennebergs: An 

Early Work by Giacomo della Porta: The Oratorio del Santis- 

simo Crocefisso di San Marcello in Rome, in: ArtBull.LII 

(1970), 157-171, in dem die Verf. - soweit das vom Oratorio 

del Crocefisso her moglich war - in einigen Punkten zu ahn- 

lichen Ergebnissen gelangt ist (vgl. vor allem Teil III des vor- 

liegenden Textes); wahrend der Drucklegung erschien von der- 

selben Autorin: L’Oratorio dell’Arciconfraternita del Santis- 

simo Crocefisso di San Marcello, Rom (1974).

7 Vgl. dazu: J. Ackerman, Architectural Practice in the Italian 

Renaissance, in: JSAH XIII (1954), 3 ff., sowie uber die noch 

ganz ahnlichen Verhaltnisse im Rom d. 17. Jh.: O. Pollak, Der 

Architekt im 17. Jahrhundert in Rom, in: Z. f. Gesch. d. Arch.3 

(1909/10), 201-210.

8 Zuletzt ausfiihrlich: J. Delumeau, Vie economique et sociale 

de Rome, 2 Bde., Paris 1959, passim.

9 B. Gamucci, Libri quattro dell’Antichita della Citta di Roma, 

Venedig 1565, 110.

10 W. Lotz, Gli 883 Cocchi della Roma del 1594, in: Studi offerti 

a Giovanni Incisa della Rocchetta, Misc. d. Soc. Rom. di Storia 

Patria XXIII (1973), 261. 

hundertdrittels in Rom durchsetzte; abet es war doch kein 

Zeitgenosse vorausschauend genug, ihn schon als jungen 

Mann unter der Menge der Aspiranten aufzuspiiren und 

uns zu berichten, auf welche Weise er es ,,schaffte“ 1 Auch 

das Folgende kann sich also nur auf relativ wenige, z. T. 

allerdings neue Fakten stiitzen, und es miissen Indizien 

und MutmaBungen die Argumentation mittragen helfen. 

Selbst bei einer an sich so begrenzten Fragestellung scheint 

uns die Aussicht auf Lockerung der „Knoten“-Schlingen 

aber diese oder jene Siinde wider einen allzu undifferen- 

zierten Wissenschaftsrigorismus wert!

Wir gehen aus von der bekanntesten, ausfiihrlichsten 

und wohl auch zuverlassigsten gedruckten Quelle: Baglio- 

nes „Vita“ von 164711. Dort heiBt es liber della Portas An

fange: Diremo parimente di Giacomo della Porta, il quale fu 

di Patria e’ di virtu Romano. Da giovane egli attese a far di rilievo 

di stucco; e dapoi si accomodb con Jacopo Baro-qgo da Vignola 

pittore, & architetto eccelente, e con esso lui fece gran profitto 

nell'Architettura, poiche dalla natura eravi inclinato, ed a segno 

tale arrivb, che in breve spatio di tempo a quello divenne successore 

nelle di lui fab(b)riche nobili, e magnifiche ... Baglione auBert 

sich hier vor allem zu vier Aspekten unseres Problems: zu 

Giacomo della Portas Herkunft, zu seiner Vorbildung, 

seiner Ausbildung als Baufachmann und zu seinen Anfan- 

gen als „freier“ Architekt. Von den Antworten einmal 

ganz abgesehen, spricht er damit auch die fur uns in dieser 

Reihenfolge weiterfiihrenden Teilfragen an.

I

Geht man Giacomo della Portas Herkunft nach, so stellt 

man uberraschenderweise fest, daB sich in den romischen 

Kirchenbiichern (auf die einen doch Baglione lenkt) nir- 

gends eine Nachricht liber Geburt und Taufe des Archi

tekten Giacomo findet. Um so wichtiger ist ein von Ar

mando Schiavo bekannt gemachter Notariatsakt12 vom 

24. September 1563 (dem sich inzwischen noch andere zu- 

gesellen lassen), welcher beilaufig erwahnt, daB Giacomo 

Sohn eines Bartolomeo della Porta war und dreiBig Jahre 

fruher, also 1532/33, geboren wurde. Baglione schrieb am 

SchluB der Della Porta-Vita: ...in eta di 65. anni in circa fini 

igiornidisuavitaA, rechnet man zur Kontrolle flinfundsech- 

zig Jahre von della Portas denkwlirdigem Tod, auf der

11 Baglione, 80.

12 Schiavo, Michelangelo, 296; der interessierende Passus lautet: 

Examinatus fuit dominus Jacobus quondam Bartolomeij dela porta 

scultor Januensis (a) etatis su(a)e annorum triginta ...

13 Baglione, 82.
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Riickfahrt von Frascati, am 2. September 160214, zuriick, 

dann kommt man in circa aut dasselbe Jahrfunft; innerhalb 

des gegebenen Spielraums wird man allerdings, solange 

kein triftiger Einwand kommt, dem durch das fruhe Do- 

kument angezeigten Datum den Vorzug geben15. - Zum 

ersten Mai urkundlich nachweisen laBt sich della Porta bis- 

her am 22. Mai 1559, als Siebenundzwanzigjahriger, in 

Rom16. Bei dieser Gelegenheit, aber auch noch 156317, 

wird er als scultor (nicht architetto) und januensis (— von 

Genua) bezeichnet. Da man ihn weiterhin vor dem Jahre 

1564 nicht als civic romanus, sondern hbchstens in urbe apo- 

strophierte18, kann kein Zweifel mehr dariiber bestehen, 

daB Giacomo - anders als man es aus Baglione heraus- 

lesen zu kbnnen glaubte - nicht aus Rom stammte. Leider 

hat sich aber nirgends eine Nachricht uber die Verleihung 

des romischen Biirgerrechtes gefunden, und dies obwohl 

die durchgesehenen Akten voll von derartigen Antragen 

und Gewahrungen stecken, und gerade nach Rom zuge- 

zogene Architekten (darunter viele bekannte Namen) hau- 

fig darin vorkommen19. Dazu gibt es wohl nur eine plau-

14 Vgl. K. Schwager, Kardinal Pietro Aldobrandinis Villa di Belve

dere in Frascati, in: RomJbKg IX/X (1961/62), 326, Anm. 114; 

s. bes. Baglione, 82, und Schiavo, Notizie, 41. - Nach der mir 

erst wahrend der Drucklegung bekannt gewordenen Miszelle 

von V. Tiberia, 182, nennt das neu aufgefundene Sterberegister 

von S. Andrea de Funerii den 3. Sept, als Todestag.

15 Vgl. Anm. 12. 16 Vgl. Anm. 106.

17 Nennungen Giacomos als sculptor linden sich in den Verlobungs- 

und Hochzeitsdokumenten vom 22. Mai und 5. Juni 1559 (vgl. 

Anm. 106), in einem Kaufakt vom 17. April 1560 (vgl. Anm. 

97), in einem Riickzahlungsprotokoll zu seinen Gunsten vom 

4. August 1561 — wiederaufgegriffen in Akten vom 21. Dezem- 

ber 1567 und 23. Juli 1575 - (ASR, Arch. d. 30 Not. Capitolini, 

Not. Curtius Saccoccius, t. 1519, fol. 617 v) sowie in dem be- 

kannten Protokoll vom 25. September 1563 (vgl. Anm. 12). 

Die genueser Herkunft ist auch in den Verlobungs- und Hoch

zeitsdokumenten von 1559 erwahnt (vgl. Anm. 106).

18 Als scultor in urbe erscheint er in den Verlobungs- und Hoch

zeitsdokumenten (vgl. Anm. 106). Die erste Nennung als 

ro(manus) erfolgte 1565 (ASR, Arch. d. 30. Not. Capitol., Not. 

C. Saccoccius, 1.1524, fol. 244v ff.) u. kehrt dann in zahlreichen 

Urkunden wieder (haufig auch: civis romanus). M. W. gibt es nur 

ein spateres Dokument vom 20. Februar 1583 (als G. d.P. die 

Verlobung eines Maurermeisters, des Comasken Martinus de 

Albinis, mit Mabilia Asculani mit ausrichten half), in dem er 

stattdessen arcbitettore in urbe genannt wird (ibid. 1.1559, fol. 

199f.; vgl. dort auch fol. 8f. u. 385f.).

19 So z.B. Nanni di Baccio Bigio am 11.Jan. 1545 (AC, Cred.I, 

1.18, fol. 17f.) - Guglielmo della Porta am 17. Jan. 1546 (ibid.; 

dagegen: Gramberg, Textband, 14) - Bartolomeo Ammanati am 

29. Marz 1550 (AC, Cred. IV, t. 62, fol. 152) - Salustio Peruzzi 

am 17. Nov. 1553 (ibid. Magni, Indice Alfabetico, unter „P“) - 

Pirro Ligorio am 2. Dez. 1560 (ibid, unter ,,L“) - Martino 

Lunghi d.A. am 14. Juli 1582 (ibid.) - Domenico Fontana am 

3. Dez. 1585 (ibid, unter „F“) u. mit zusatzl. Privilegien am 

17. Nov. 1586 (AC, Cred. I, t. 29, fol. 49) - Carlo Maderno zu- 

sammen mit Pompeo, Alessandro, Girolamo u. Santino Maderno 

am 2. Dez. 1588 (ibid. fol. 178v; Hibbard, Maderno, 94). 

sible Erklarung: die Bezeichnung civic romantic taucht fur 

Giacomo della Porta auffallenderweise erst kurz nach der 

gegen Ende 1563 erfolgten Ubernahme in das hbchste 

stadtische Bauamt auf20, ganz als hatte hier ein Zusammen- 

hang bestanden zwischen amtlicher Bestallung und Biirger- 

recht; es kann also sehr wohl sein, daB Giacomo tatsachlich 

bis dahin kein civic romantic war, daB man ihm aber nun - 

weil man einen arcbitetto del popolo romano, der nicht auch 

rbmischer Burger war, als unpassend, ja unmbglich emp- 

finden muBte - das Biirgerrecht quasi automatisch, ohne 

Antrag und Verhandlung tiberlieB. Auf jeden Fall hatte 

man sicher gezbgert, dem erst DreiBigjahrigen ein solches 

Amt (mit all seinen Privilegien und Einwirkungsmbglich- 

keiten) zu geben, wenn er nicht schon langer in der urbe 

ansaBig gewesen ware; und selbst wenn Giacomo nicht in 

Rom geboren wurde - Baglione sagte ja nicht (wie in an- 

deren Fallen21) — nacque a Roma\ —, diirfte er dort schon 

einen Grofiteil seiner Jugend zugebracht haben, ist also 

im weiteren Sinne tatsachlich di patria e virtu romano ge

wesen.

Die UngewiBheiten liber die Anfange seiner Vita sind 

dennoch so betrachtlich, daB es nahe liegt, ihnen auf dem 

Wege uber die Herkunft der Familie noch etwas nachzu- 

spiiren. Doch wird hier schon das Aufnehmen des Fadens 

in Rom schwer. Denn es gab dort nicht nur die bekannten, 

zugezogenen Kunstler gleichen Namens (mit denen Gia

como nach unserer Kenntnis iibrigens relativ wenig Kon- 

takt gehabt zu haben scheint22), sondern es lebten in Rom

- zum Teil sogar in der nachsten Nachbarschaft Giacomos

— auch noch andere della Porta, darunter zwei genaue 

Namensvettern, deren Identitat zumindest nicht von vorn- 

herein deutlich ist23. Hinzukommt, daB selbst in Ober-

20 Cf. Pecchiai, Campidoglio, 230-232; G. Scano, L’Architetto 

del Popolo Romano, Note cronologiche dagli Atti della Ca

mera Capitolina, in: Capitolium XXXIX (1964), 118-123. Es 

wird durchweg iibersehen, daB sich Amt und Verantwortungs- 

bereich damals erst entwickelten. Guidetti, der ,,Vorganger“, 

war noch in erster Linie Architekt der - freilich bedeutenden - 

fabbriche capitoline, und nicht zufallig biirgerte sich die Bezeich

nung arcbitetto del popolo romano erst im Laufe der Amtsfiihrung 

G.d.P.’s ein; eine allgemeine Tendenz zur Institutionalisierung 

im EinfluBbereich der nachtridentinischen Kurie diirfte dafiir 

ebenso bestimmend gewesen sein wie das Streben G. d. P.’s 

nach Ausweitung seines persbnlichen Einflusses. Erst als das 

Amt 38 Jahre spater, nach seinem Tod, an G. Rainaldi kam, 

war es wirklich ,,etabliert“.

21 Vgl. z.B. Baglione, 377 (Vita d.G. Celio).

22 Vgl. u. S. 115-117 passim. In den die Familienangelegenheiten 

des Architekten betreffenden Notizen der Kirchenbiicher oder 

Notariatsakten kommt kein einziges Glied der weiteren della- 

Porta-Sippe vor.

23 AuBer bisher nicht ,,lokalisierbaren“, verstreuten Einzelnen 

sind in Rom neben den Kiinstlern und Kunsthandwerkern vor
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italien, wohin man durch das januensis gewiesen wird, meh- 

rere Sippen della Porta, darunter auch verschiedene Grup- 

pen von Kiinstlern und Kunsthandwerkern, nachzuweisen 

sind24 und die einst in Cori bei Rom, am FuBe der 

Monti Lepini ansaBigen adeligen Nachfahren des Archi- 

tekten zwischen den beiden Weltkriegen spur- und kinder- 

los ins Ausland verschwunden sind25, so daB, was hier an 

Familiendokumenten einmal vorhanden war, nur noch aus 

der leider unzuverlassigen genealogischen Literatur er- 

schlossen werden kann. Eine vorsichtige Sichtung des 

„Dominospiels“ der Stammbaum-Kombinatoren mithilfe 

des wenigen gesicherten Materials fuhrt jedoch auch hier 

einige Schritte liber das schon Bekannte hinaus.

Was die Kunsthistoriker und Genealogen bisher dazu 

zu sagen haben, kann man auf drei sich gegenseitig weit- 

gehend ausschlieBende Thesen reduzieren: 1) der Archi- 

tekt della Porta gehorte zu einem seit dem Hochmittel- 

alter in Como ansassigen adeligen Zweig der della Porta

allem zwei ,,ansassige“ della-Porta-Familien identifizierbar: 

1. eine im Rione Trevi wohnhafte und zur Pfarrei S. Marcello 

gehdrige, darunter Gabrielo d.P. und Constantia (geb. Pacca) 

mit ihren Kindern Nesina, Francesco und Julia, sowie einem 

am 25.4.1593 verstorbenen Jacobo (cf. Cod.Vat.Lat.7873, 

P. A. Galetti, Necrologium Romanum, fol. 57), der an der Piazza 

Sciarra wohnte (ASR, Coll. dei30 Not. Capitol., Not. Nicol. Piro- 

tus, Off.4,t.39, fol.484), dreimal (1569, 1581, 1584) seinen 

Rione im Stadtrat vertrat (AC., Cred.I, t.4, fol. 67; ibid. t. 5, 

fol. 33; ibid. t. 4. fol. 177) und vermutlich auch mit dem von 

V. Forcella (Iscrizioni delle Chiese di Roma, Rom 1869-84, VII, 

244 No. 491) genannten Wohltater der Trinita dei Pellegrini 

identisch ist; - 2. die aus Como stammende adelige Familie des 

Melchiorre della Porta und Bartolomea Bargantis, die in Traste- 

vere wohnten und zur Pfarrei von S. Francesco a Ripa gehor- 

ten cf. Jacovacci, fol. 1073; Calendario d’Oro IV [1895], 38 u. 

VII [1898], 398; Enciclopedia Storico-Nobilare Italiana V, Mai- 

land [1932], 472). Der alteste Sohn Melchiorres, Giacomo, war 

Doktor der Jurisprudenz und ebenfalls dreimal (1568, 1569 und 

1585) als Vertreter des Rione Ripa im Stadtrat (AC, Cred. I, t. 23, 

fol.184; ibid.t.24, fol.14; ibid.t.28, fol.286v) und wird zwi

schen 1578 und 1581 im Zusammenhang mit einer tenuta fuori 

Porta Portese in loco d(ett)o Valle del Papa erwahnt (ibid. Cred. 

XIII,t.22, fol.110; ibid.1.14, fol.259 v). - Wahrscheinlich wa- 

ren auch die Patrone der von D. Domenico de Porta novarrien(sis) 

...de domo efamilia della Porta gegriindeten und ausgestatteten 

Familienkapelle S(anct)e Thome sita in Basilica sancti Petri ...de 

Urhe, die am 27. Juni 1561 erwahnt werden (ibid, t.22, fol.21), 

in Rom ansassig.

24 Vgl. die einschlagigen Artikel im Thieme-Becker.

25 Dies das Ergebnis von Erkundungen in Cori. Ein Palazzo mit 

Familienwappen uber der Tur (gebffnete porta mit Adler dar- 

iiber), bei dem aber zumindest der Dekor aus dem 17. Jahrhun- 

dert stammt, steht noch am Hauptplatz des Ortes. Im Calendario 

d’Oro (1895), 37, heiBt es dazu: a causa di ... eredita questo ramo si 

trasportb in Cori ove possiede palaeo e ville; und G. Merzario II, 476, 

stiitzte sich auf ... ricerche recentissime fatte presso una famiglia della 

Porta ritiratasi da Roma a Cori ... e posseditrice di carte autentiche 

che la attestano discendente dall’architetto Giacomo ...

(welcher uber den Kardinal Ardicino im 15. Jahrhundert 

schon ein erstes Mai nach Rom ausgegriffen hatte)26; 

2) er war ein Glied der Kiinstler- und Kunsthandwerker- 

familie aus dem zur Didzese Como gehdrigen Gebiet von 

Porlezza am Luganer See (deren bisher bedeutendster Ver

treter, der Bildhauer Guglielmo della Porta, noch in Gia

comos Jugend diesem Namen in Rom neues Ansehen ver- 

schafft hatte)27; 3) Giacomo war - und das meint implicite 

Bellori in einer Randnotiz seines Baglione-Exemplars28 - 

gar kein ,,echter“ della Porta, sondern hatte nur als junger 

Romer ... il disegno di ma porta della Vigna de’ Grimani di 

ordine dorico nella via delta di Montecavallo sul Quirinale ge- 

macht, und davon so groBes Lob gewonnen, ... che fit poi 

sempre d(ett)o Giacomo della Porta. - Angesichts solcherDis- 

krepanzen halt man sich zunachst am besten an diejenigen 

Nachrichten, welche aus der Familientradition von Gia

comos Nachkommen in Cori stammen oder doch stammen 

konnten, wobei das naheliegende Bestreben gerade auch 

dieser Linie, ihre adelige Herkunft uber den nach den Ur- 

kunden als erster zu den romischen Nobili aufgestiegenen 

Giacomo-Nachkommen, den Enkel Angelo Domenico 

della Porta29, zuriickzuverlegen, selbstverstandlich in 

Rechnung gestellt werden muB. Sowohl Merzario (1883)30 

als auch der Calendario d’Oro (1895), die sichbeide aus- 

drucklich auf die Cori-Quellen berufen31, wuBten bereits 

langst bevor die kunstgeschichtliche Forschung durch die 

Veroffentlichung der Urkunde vom 24. September 156332

26 Es wtirde zu weit gehen, die Fiille der irrefiihrenden, Richtiges 

und Falsches mischenden Literatur Zu G.d. P.’s Herkunft an- 

zugeben; dazu nur ein prominentes Beispiel: Wolfflin/Rose, 12, 

Anm. 3. - Die These der Zugehorigkeit Zu den nobili comaschi 

da Como vertritt vor allem der Calendario d’Oro (1895), 37 u. 

48 f. (Stammtafel). In der Zusammenstellung der verschiedenen 

rami von Genua, Como, Novarra, Gubbio etc. erscheint der 

Architekt unter dem Zweig von Cori (vgl. Anm. 25), der dem 

ramo di Como Zugeordnet wird; G.d.P. sei im iibrigen - eine 

bisher durch nichts Zu belegende Behauptung - 1589 fiir seine 

Verdienste als Architekt in die Listen des romischen Adels ein- 

getragen worden.

27 Cf. Merzario II, 444, 476; A. Bertolotti, Artisti Lombardi I, 97; 

U. Donati, Vagabondaggi, Bellinzona 1939, 23f., 31, 33, 213, 

Anm.4; Gramberg, Text, 11-21 passim, 144f.

28 Baglione, 80 und Anhang d. Ed. Mariani, 4.

29 G.d.P.’s schon 1602 verstorbener Sohn Alessandro (AV, Ind. 

Gen.Mortuorum 1572-1903, S. Marco, Liber primus 1602; vgl. 

ferner Anm. 92) heiratete am 28. Januar 1598 die adelige Pru- 

dentia de Miletis (Cod.Vat.lat.8001,1, Luigi Galetti, Famiglie 

fol. 85). Alessandros am 1. August 1599 getaufter Sohn Angelo 

Domenico (AV, Liber Secundus Baptizatorum 1592-1615, 

S. Marco, fol. 298 v) wird in zwei Dokumenten vom 14. Okt. 1620 

(AC.,Cred.II,t.74,fol.134) und Januar 1623 (ohne genaueres 

Datum: AC, Cred.XIII,t.9, fol.65v) ausdriicklich als Nobilis 

Romanns bezeichnet. Vgl. auch Anm. 26.

30 Merzario II, 476.

31 Calendario d’Oro (1895), 37; vgl. Anm. 25.

32 Vgl. S. 112, Anm. 12.
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zuerst davon erfuhr, daB Giacomos Vater Bartolomeo 

hieB. Beide geben dabei freilich auch falschlich an, daB 

Giacomo in Rom geboren wurde33; und der Calendario 

d’Oro behauptet dasselbe von dem Vater Bartolomeo34. 

Merzario35 und der Calendario d’Oro kennen dann noch 

einen bislang iibersehenen GroBvater, Giovanni della Por

ta, der aus Como (Porlezza?) stammen soli36, und den der 

Calendario d’Oro bezeichnenderweise (ab 1490!) ebenfalls 

schon in Rom sein laBt37. So ernst man nun - weil in- 

zwischen urkundlich bestatigt - die Nachricht von der 

Existenz eines aus Oberitalien stammenden Vaters Barto

lomeo nehmen muB, und im gleichen Zusammenhang auch 

den entsprechenden Hinweis auf den Vater Giovanni, so 

miBtrauisch hat man gegeniiber den dabei mitlaufenden, 

z. T. widerspriichlichen Zusatzbehauptungen zu bleiben, 

insbesondere was die romischen Beziehungen der alteren 

della Porta anlangt. Trotz griindlicher Recherchen hat 

sich in Rom weder ein Giovanni della Porta nachweisen 

lassen, der in die Architekten-Genealogie passen konnte, 

noch ein Bartolomeo della Porta, der in Rom geboren 

wurde38. Die zusatzlichen Nachrichten der genealogischen

33 Hier konnte BaglionesFormulierungdahinter stehen (vgl. S. 112).

34 Calendario d’Oro (1895), 37.

35 der Bartolomeo in den Memorie inedite sulla Certosa di Pavia, 

in: ArchStorLomb (1879), 138, mit dem gleichnamigen Bild- 

hauer in Pavia gleichsetzt (Merzario II, 476).

36 Merzario II, 476; Calendario d’Oro (1895), 37. Merzario, der 

die entsprechende Abkunft einiger della Porta in Genua und 

Pavia kannte (ibid. 1,427 f.; II, 213-216), vermutete schon, daB die 

angebliche Herkunft Giovanni d.P.’s aus Como (comensis) nur 

dessen Geburtsort Porlezza, einen der wichtigen Ausgangs- 

punkte der wandernden ,,Comasken“, verdeckte (vgl. auch u. 

S. 116f.). Als ,,background-information" zu Porlezza sei der un- 

veroffentlichte zeitgenbssische Bericht eines Predigers an den 

Kardinal v. Mailand Karl Borromaus zitiert: 11 servo suo che sua 

Ill(ustrissi)ma et Rev(erendissi)ma Signoria mandb ad osteno (vgl. 

Anm. 43) apredicare I’anno 1570 predied anco a Porle^a, richiesto 

dal R(everendo) Preposito. Ritrovb in quelli lochi che alcuni de quelle 

parti lassano le proprie case, moglie, et figlioli, facendosi assegnar una 

fede, come sono abbrigiati in casa, et no (n) e vero, vanno questuando in 

diversi lochi et fuori del(lo) stato, de’quali se ne mandb uno a sua III- 

(ustrissi) ma Signoria no(n) assolto ...

37 Calendario d’Oro (1895), 37; nach Merzario wurde er erst 1480 

in Como (Porlezza?) geboren (vgl. Anm. 36).

38 Ein 1559 verstorbener Giovanni d.P. da Milano, Sohn eines 

Bernardinus comensis (Forcella, V, 443 No. 1174; AC, Cred. XIII, 

t. 10, fol. 362), der am 2O.Febr. 1568 noch einmal inVerbindung 

mit seinem Sohn, dem Holzhandler Giovanni Jacobo, erwahnt 

wird (Jacovacci V, Cod. Vat. Ottobon. lat. 2549, fol. 1073; 

ASR, Arch. Not., Q. Lottus, t. 3936, fol. 329r und v - frdl. Hin

weis von Howard Hibbard), wurde erst am 5. Sept. 1513 gebo

ren und kommt daher als GroBvater Giacomos nicht in Frage; 

eigentiimlicherweise war G.d.P.’s zweite Frau (vgl. Anm. 106) 

aber eine angeheiratete Verwandte von Giovanni d.P.’s Frau 

Cristofora de Juventis. - Der im Testament eines Dominus Jose

phus quondam Joannis della Porta mediolanensis ... et Civis Romanus 

vom 7. Sept. 1569 genannte Giovanni kame generationsmaBig 

Literatur zu Bartolomeo und Giovanni in Rom erwiesen 

sich vielmehr als Teil eines tendenzibsen Versuchs, die 

Architektenfamilie nachtraglich, aufsteigend fiber Bartolo

meo und Giovanni und fiber willkfirlich gezogene Quer- 

verbindungen zu anderen romischen della Porta in den 

Stammbaum der nobili comaschi einzufiigen39. Gerade weil 

aber Bartolomeo und Giovanni eigentlich in der Genealo- 

gie der bekannten romischen della Porta und der adeligen 

della Portas von Como keine Rolle spielen, ist ihre Erwah- 

nung fur uns wichtig; offenbar fassen wir hier den origi- 

nalen, anderweitig nicht belegten, Beitrag der verscholle- 

nen Cori-Dokumente, d. h. einen Teil der vor Angelo Do

menico della Porta eben w/ofeadeligen Ahnenreihe des Ar- 

chitekten!

Hier muB man sich nun ins Gedachtnis rufen, daB Hin- 

zufiigungen wie januensis, comensis, mediolanensis in Urkun- 

den im allgemeinen weniger den Geburts- oder Herkunfts-

eher in Frage, doch stort,daB Josephus,ebenso wie dessenKinder 

Ritdolphus, Clemente, Carolus et Octavius sonst nirgends im Um- 

kreis der Architekten begegnen. Es handelt sich im iibrigen bei 

Josephus um einen offenbar in den Antikenhandel verwickelten 

Mtitzenmacher (ASR, Atti d. Trib. d.Strade, Not.Oct.Gracchus 

t. 38 II, fol. 151r-152v; ferner: Lanciani II, 173; P. Pecchiai, 

Regesti dei Document! patrimoniali del Convento Romano della 

Trinita dei Monti, Arch, d’ltalia, Ser. II, XXV [1958] No. 157 

sowie AC, Cred. XIII, t. 13, fol. Hr und v; vgl. auch Anm. 49). 

- Ein anderer rbmischer D. Joannes war leider Sohn und nicht 

Vater eines Bartolomeus d.P. (ibid. t. 8, fol. 348r)!

Der 1536 als Maresciallo del Popolo Romano bezeugte Bartolomeus 

porta aus dem Rione Trevi (AC, Cred. I, t. 3, Registro dei Magi

stral 1531-1578 fol. 27 v) war naturlich civis romanus und schei- 

det daher als Vater G.d.P.’s aus. Ein Bartolomeus della Porta 

cremonensis carpentarius machte schon am 7. Juli 1512 sein Testa

ment (Jacovacci V, Cod. Vat. Ottobon. lat. 2549, fol. 1070), ge- 

hbrte also sicher einer alteren Generation an. Allenfalls der Bar

tolomeo da Como, der am 10. Jan. 1552 civis romanus wurde (ibid. 

Cred. I, t. 20, fol.29 und t.62, fol. 15 v), dessen Nachname je- 

doch fehlt, konnte in Erwagung gezogen werden; auch er war 

aber kein gebiirtiger Romer.

39 Von Giovanni d.P. behauptet der Calendario d’Oro (1895), 36, 

er sei ein Neffe des nobile comasco Kardinal Ardicino gewesen und 

habe zu den della Porta von S. Marcello (vgl. Anm. 23) gehort, 

die aber nichts mit der Familie des Architekten Zu tun haben 

konnen und unter denen sich auch kein Giovanni fand. Mit dem 

ihm dort zugeschriebenen Palazzo an der Via Giulia diirfte das 

mit dem della-Porta-Wappen geschmiickte Haus des Gugliel

mo d.P. (Gramberg, Text., 14, Anm. 23) gemeint gewesen sein. 

Auch der Versuch, uber die della Porta von Travestevere (vgl. 

Anm. 23) eine Briicke zu den nobili comaschi zu schlagen (Calen

dario d’Oro [1898], 389), ist willkiirlich, selbst wenn der in die- 

sem Zusammenhang genannte Palazzo Massimo d’Aracoeli tat- 

sachlich einmal G.d.P. gehbrte (vgl. Anm. 108, 109). Absurd 

ist die Annahme, die Bildhauer Guglielmo, Giov. Battista und 

Tommaso hatten zum Zweig des hypothetischen Kardinals- 

neffen Giovanni d.P. gehort (Calendario d’Oro [1895], 36); von 

allem anderen abgesehen: lediglich Giov. Battista d. P. wurde 

nachtraglich durch Kardinal Alessandro Farnese zum ,,Cava- 

liere" gemacht (Th-B., XXXVII, 280).
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ort einer Person, als ihren letzten Aufenthaltsort, ihre Di- 

bzese oder das Herrschaftsgebiet, aus der sie stammt, be

zel chnen; d.h. Giacomo della Porta ... januensis muB nicht 

aus Genua gebiirtig gewesen sein, und wenn - wie zu ver- 

muten - die Verbin dung Giovanni della Portas mit Como 

auf ein comensis zuruckgeht40, braucht auch das nichts an- 

deres zu heiBen, als daB er aus der Diozese Como stammte, 

also vielleicht sogar (wie schon Merzario glaubte) aus Por- 

lezza. Selbst der Bildhauer Guglielmo della Porta ist aus 

Porlezza fiber Genua nach Rom gelangt41. Warum sollte 

nicht auch Giacomo della Portas Familie dorther stammen 

und nur den auch bei anderen Vertretern der Sippe ge- 

brauchlichen Weg42 uber eine oberitalienische Zwischen- 

etappe nach Rom genommen haben? Nachforschungen 

in Porlezza, dem Mailander Diozesan-Archiv und dem 

Staatsarchiv von Genua, haben verstreute Nachrichten 

liber die weitere Sippe, aber kaum Erwahnenswertes 

fur uns erbracht43.

Um so wichtiger sind die in Porlezza bewahrten Auf- 

zeichnungen, welche Don Enrico Fregerio, Pfarrer von

40 Vgl. Antn. 36.

41 Gramberg, Text, 12f. (vgl. auch S. 118 121).

42 Z.B. Tommaso d.P.d.A. (uber Genua), Giov.d.P. (uber Mai- 

land) und ebenso Giovanni da Milano (der Vater Giov. Jaco

bos); vgl. Antn. 38.

43 Kirchenbiicher, die bis hinter das Tridentinum zuriickreichen, 

haben sich in unserem Bereich selten erhalten; das zeigt sich 

auch in Porlezza und im Mailander Diozesan-Archiv. Das ein- 

zige bis 1551 reichende Dokument, ein stato delle anime der 

Fraktion Hosteno (heute: Osteni) von Porlezza (Arch. Vescov. 

Milano, Arch. Spirituale, Sez. X, Visita Pastorale, Vol. VIII, 

Fasc. 16) erwahnt nur die Familie eines M. Hieronimo della Porta 

smltore d’anni 52. - Recherchen im Genueser Material (in der 

stark urkundenbezogenen alteren Literatur und im Staatsarchiv 

Genua) haben nichts uber die Genueser Zeit des romischen 

Giacomo erbracht. Der ,,Giacomo Porta" an der SS. Annun

ziata, welcher immer wieder mit ihm verwechselt wird (u.a. 

noch bei A.E. Brinckmann, Die Baukunst des 17. und 18. Jahr- 

hunderts in den rom. Landern, Hb. d. Kunstw., Potsdam 1930, 

37; G. Giovannoni, Saggi sull’Architettura del Rinascimento, 

Mailand 19322, 208; F. Fasolo, L’opera di Hieronimo e Carlo 

Rainaldi, Rom 1961, 255) ist langst als ein Kiinstler des 17. Jahr- 

hunderts nachgewiesen (C. d. Prato, La chiesa della SS. Nun- 

ziata del Guastato, Genua 1899, 32); und ein von Giovannoni 

und Fasolo propagierter langerer Genua-Aufenthalt G. d. P.’s 

in den siebziger Jahren ist schon deshalb fraglich, weil G. d. P. 

gerade damals nahezu ununterbrochen in Rom und anderswo 

sicher nachweisbar ist; lediglich von Bosco Marengo aus, wo 

er sich vom Spatherbst 1571 bis Januar 1572 aufhielt, konnte 

er ganz kurz in Genua gewesen sein (vgl. Anm.123).

44 Ms. im Pfarrarchiv von Porlezza, mit alien Fregerio bekannt 

gewordenen (auch neueren) Nachrichten fiber die della Porta 

von Porlezza und seine Fraktionen.

45 Vgl. S. 115, Anm. 35: auch ein 1490 in Pavia nachweisbarer 

Bildhauer Bartolomeo d.P. (A. Bertolotti,in: ArchStorLombIX 

[1882], 502) kann es kaum sein (vgl. auch Anm. 38).

46 Was er von cospicui maritaggi sagt, entspricht den von der bis- 

herigen Literatur ignorierten romischen Fakten (s. Anm. 29). 

Porlezza 1905-1933, nach offenbar weit ausholenden 

Recherchen, aber leider meist ohne Angabe der Quelle, 

zusammengestellt hat44. Zu Giovanni della Porta, dem 

Vater des Bartolomeo (dessen Geburtsjahr auch er 

mit 1480 angibt), heiBt es dort, daB er Bildhauer war 

und - nun expressis verbis - in Porlezza geboren 

wurde. Dasselbe wird von Bartolomeo gesagt; da sein Ge- 

burtsjahr mit 1507 angegeben ist, kann das jedoch nicht 

der von Merzario Gemeinte45 gewesen sein. DaB Fregerio 

nicht nur aus der genealogischen Literatur geschopft hat, 

sondern auch heute verschiittete Quellen benutzte, be- 

weist seine Kenntnis des richtigen Geburtsjahres Giacomo 

della Portas: 1532 - zu einem Zeitpunkt, als die gesamte 

Literatur noch von Bagliones bekanntem, ungenauem Hin- 

weis ausging! Ebenso richtig ist seine Feststellung, daB 

Giacomos Familie im Unterschied zu allem, was die genea- 

logische Literatur suggeriert, erst nachtraglich durch cos- 

picui maritaggi in den Adelsrang aufgestiegen sei. Selbst 

wenn Fregerio in einigen anderen Fallen, wo er sich auf 

die Literatur bezog, Irrtiimer unterlaufen sind, wird man 

darum seine ebenfalls gegen die damals herrschende Tra

dition stehende Behauptung, auch Giacomo della Porta sei 

in Porlezza geboren, sehr ernst nehmen mussen, zumal sie 

mit keiner der sonst zu diesem Problem gemachten Fest- 

stellungen im Widerspruch steht, und Fregerio allem An- 

schein nach eigene Informationen aus Cori besaB46. Trotz 

Unscharfen im Detail und der verschiedenen Zuverlassig- 

keitsgrade der uberkommenen Nachrichten muB man 

also annehmen, daB auch der Architekt Giacomo della 

Porta zu der in und um Porlezza ansaBigen Bildhauer- und 

Kunsthandwerkerfamilie gehorte. UngewiB bleibt nur, 

wie er im Einzelnen (wenn man die Filiation Giovanni- 

Bartolomeo-Giacomo akzeptiert) mit den anderen Glie- 

dern dieser Gruppe verwandt war. Der von uns als Ver- 

standnishilfe zusammengestellte Stammbaum (nach S. 140) 

ist also nur ein V orschlag47, bei dem alles von der u. E. nahe- 

liegenden, aber zugegebenermaBen hypothetischen An- 

nahme abhangt, daB Giacomo della Portas GroBvater, der 

Bildhauer Giovanni, mit dem bereits bekannten, in Mai-

47 Neben den Ergebnissen der eigenen Recherchen liegen ihm 

vor allem die von Gramberg in seiner jiingsten Arbeit liber 

Guglielmo d.P. (Gramberg, Text passim, bes. S. 20f. und 144f.) 

und den liberwiegend von ihm verfaBten della-Porta-Artikeln 

des Thieme-Becker zuganglich gemachten Nachrichten zu- 

grunde. - Aus der dem Verf. erst wahrend der Drucklegung 

bekannt gewordenen Arbeit von H.-W. Kruft und A. Roth, 

The della Porta workshop in Genoa, in: Annali della Scuola 

Normale Superiore di Pisa, Cl. d. lettere e filosofia III, Vol. II, 3, 

Pisa (1973), 893-954, geht hervor, daB nicht Cristoforo (der 

offenbar nie existiert hat), sondern Gian Giacomo d.P. der 

Vater des Bildhauers Guglielmo gewesen ist; auch dessen GroB- 

und UrgroBvater waren also Bartolomeo d.A. bzw. Giacomo
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land nachweisbaren Giovanni, Sohn des Antonio della 

Porta detto il Tamagnino und Enkel eines alteren Jacobo48 

identisch ist. Akzeptiert man diese generationsmaBig ohne 

weiteres passende Identifikation, dann ist Giacomos Va

ter Bartolomeo ein Bruder des Bildhauers und Antiken- 

restaurators Tommaso della Portas d. A. und Alessio della 

Portas49 gewesen und Giacomo selbst einNeffe der wieT om- 

maso d. A. in Rom neben ihm tatigen Alessio-Sbhne Gio

vanni Battista, Tommaso d.J. und Giovanni Paolo della 

Porta50. Dies wiirde erklaren, warum gerade die zuletzt ge- 

nannten Alessio-Sbhne, die als Bildhauer und Antikenkenner 

in Rom keine unwichtige Rolle spielten, offenbar als 

einzige der weiteren Sippe spater noch engere Kontakte 

mit Giacomo gehabt haben51; und man kbnnte in den 

vom alteren Jacobo bis zu Giacomo della Portas Sbh- 

nen immer wiederkehrenden Namen: Jacobo (Giacomo) 

Bartolomeo und Giovanni eine Art Familientradition der 

besonderen Giacomo-Linie erkennen. Der Bildhauer Gu

glielmo gehbrte also nicht zu den unmittelbaren Verwand-

d.A. Unser Stammbaum muB hier also nur geringfiigig korri- 

giert werden.

48 Gramberg, Text 11 f.; Th-B XXVII, 276; auf Tamagninos Vater 

Jacopo ist in einem Dokument von 1506 verwiesen (Alizeri IV, 

319 und 387); s. auch H.-W. Kruft, Antonio della Porta, gen. 

Tamagnino, in: Pantheon, NF 28 (1970), 401-414, wo neben 

Bartolomeo d.A. zurecht auch ein Guglielmo d.A. als Bruder 

Tamagninos erwahnt ist.

49 Auf Grambergs Stammtafel fur Guglielmo d.P. (Gramberg, 

Text 21) erscheint irrtumlich Tommaso d.P. d.A. von seinem 

Bruder Alessio (so Gramberg selbst in Th-B.,XXVII,284) ge- 

lost. In Wahrheit hatten aber Tommaso d.A. und Alessio den- 

selben Vater Giovanni, waren also nach unserer Hypothese Bru

der des Bartolomeo. - In der hierfiir wichtigen Zeugenaussage 

des Tommaso della Porta quondam Joannis de Porta mediolanensis 

(A. Bertolotti, in: ArchStorLomb III [1876], 10) sagte dieser 

iibrigens aus, daB er den in einen dubiosen Antikenhandel ver- 

wickelten Giuseppe della Porta (s. Anm. 38) kenne, ...perche e 

mercante, vende delle berette, che ne compro alle volte: et poi se sfa de 

quelli della Porta, anco egli perb non sa di dove ne di quali se sia. — 

Wenn also die della Porta selbst schon ihre verwandtschaft- 

lichen Beziehungen nicht durchschauten ... I

50 Gramberg, Text 21 (Stammtafel) und Registerhinweise; ferner 

Th-B., XXVII, 280,285.

51 Giov. Batt. d.P. war als scultore di casa Farnese (so ein unver- 

offentl. Brief liber eine Pieta fur den altare della Grotta von 

S. Lorenzo, im Arch. d. Stato Parma, Carteggio Farnesiano, 

1582 Juni-Dezember 393/75; s. auch Anm. 39) neben G.d. P. 

fur Alessandro Farnese tatig. - Am 27. Nov. 1584 vergab Giulio 

de Falconis die Ausstattung seiner Kapelle in G.d.P.’s Neubau 

der Madonna dei Monti an Giov. Batt. d. P. mediolanensis archi- 

tecto et scultori, wobei der angeheftete Altarentwurf freilich - 

obwohl auf G. d. P. zurtickgehend - weder diesem noch Giov. 

Batt. d.P., sondern G.B. Montano zuzuschreiben ist (Arch. d. 

Coll. d. Catecumeni e Neofiti, Madonna d. Monti, Atti d. Not. 

Silla, Istrumenti 1584-85, fol. 167-172). - Ebenfalls an der 

Mad. d. Monti, jedoch erst 1609, war Giov. Paolo d.P. be- 

schaftigt (ibid., Libro Mastro 1586-1614, fol. 26b). - Tom- 

ten des Architekten, obwohl beide aus Porlezza zu stam- 

men scheinen; die Vermutung Grambergs, daB Gugliel

mos GroBvater Bartolomeo (!) und der von uns als Ur- 

groBvater Giacomos in Anspruch genommene Antonio 

della Porta Bruder waren52 ware die fruheste Mbglich- 

keit einer verwandtschaftlichen Bindung zwischen diesen 

beiden Hauptvertretern ihrer Sippe in Rom. Soweit 

sich das feststellen laBt, sind ihre Beziehungen zumindest 

spater auch recht lose, eher schlecht als gut gewesen53.

Es ist klar, daB nach dem Gesagten Belloris Annahme 

eines ,,unechten“ della Porta nicht stimmen kann. Immer- 

hin, ware Giacomo wirklich aus einer womoglich adeligen 

rbmischen Familie hervorgegangen, Bellori hatte solche 

etymologischen Spekulationen kaum vertreten kbnnen!

II

Die nur von Bellori uberlieferte Zuschreibung der Porta 

Grimani an den jungen Giacomo fuhrt uns auf unser nach- 

stes Teilproblem: Giacomos Vorbildung und Ausbildung 

als Architekt. Auch hier miissen wieder MutmaBungen die 

Liicken zwischen den wenigen zuverlassigen Nachrichten 

uberbrucken. - Da Vater und GroBvater Bildhauer waren, 

mag es fur den j ungen Giacomo zunachst ganz selbstver- 

standlich gewesen sein, ebenfalls scultore zu werden. Ba- 

glione und die urkundlichen Quellen bis 1563 sind hier je- 

denfalls eindeutig54; auch wissen wir, daB man noch 1577 

die ausfuhrenden Bildhauer des Brunnens der Piazza del 

Popolo ausdriicklich auf ein eigenhandiges Tonmodell 

Giacomo della Portas (mit Muschelschmuck und Trito-

maso d.P. d.J. arbeitete 1580 unter G.d.P. in der Cappella 

Gregoriana von St.Peter (ASR, Tesor. Segr. B1308, fol.4v; 

vgl. auch A. Bertolotti, in: ArchStorLomb II [1875] 30).

52 Gramberg, Text 21.

53 Kontakte mit Guglielmo kann es wahrend der Stukkateur-Zeit 

G.d.P.’s gegeben haben (vgl. u. S. 118). Als Guglielmo Anfang 

der siebziger Jahre mit papstlicher Fbrderung die Salone-Lei- 

tung aus Travertin-Rohren zu bauen begann, gehbrte G.d.P. 

aber (mit Bartolomeo Gritti zusammen stadtischer Wasser- und 

Brunnenbaumeister sowie Architekt der Congregazione delle 

Acque) offensichtlich zu den Gegnern dieses unsinnigen Vor- 

habens und konnte dann in einem Memorandum - im Unter- 

ton nicht ohne Genugtuung - sein Scheitern konstatieren 

(Pecchiai, Acquedotti, 28-35). Auch daB der ehrgeizige Altere 

vom Ende der flinfziger Jahre ab mehr in den Hintergrund ge- 

drangt wurde (vgl. Gramberg, Text 15-18), wahrend Giacomo 

z.T. bei den gleichen Auftraggebern, wachsende Erfolge hatte, 

diirfte einer engeren Verbindung beider im Wege gestanden 

haben.

54 Vgl. o. S. 113 u. Anm. 17.
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nen) verpflichtete55. Wo Giacomo das Modellieren gelernt 

hat utid wann er damit anfing, ist nicht uberliefert, aber es 

liegt nahe, dab er schon friih beim Vater begann. Mit sech- 

zehn bzw. siebzehn, d. h. spatestens Ende der vierziger 

Jahre, diirfte er dann so weit gewesen sein, daB er auch 

unter anderen Meistern aktiv mitzuarbeiten vermochte. 

Laut Baglione hatte sich der junge Giacomo offenbar auf 

Stuckreliefs spezialisiert, d.h. aber - er wird in den Ur- 

kunden scultor und nicht stuccator oder gar murator ge- 

nannt! - sicherlich vor allem auf anspruchsvollere, wahr- 

scheinlich sogar figiirliche Arbeiten56. Ob er auch hierfiir 

bereits vom Vater vorbereitet war oder erst durch einen 

anderen Meister, ist schon deshalb ungewiB, weil wir uns 

von der Tatigkeit des Vaters kein deutliches Bild machen 

kbnnen. Die Tatsache, daB in den rbmischen Quellen des 

zweiten Jahrhundertdrittels nirgends ein mit ihm identi- 

fizierbarer Bartolomeo scaltore oder stuccatore vorkommt, 

spricht allerdings dafiir, daB er uberwiegend in unselb- 

standiger Position gearbeitet hat, also wohl am ehesten im 

Rahmen der groBen Dekorateur-Teams, wie sie unter 

Perino del Vaga57 und seinen Nachfolgern damals Villen

55 D’Onofrio, 39f. Wolfflins Satz: „Von G.d.P. ist uns iiberhaupt 

nichts Figiirliches erhalten“ stimmt also nur, wenn man an Ei- 

genhandiges denkt (Wolfflin/Rose, 194); bei den Zeichnungen 

ist es ohnehin anders (vgl. Abb. 3,4,5 u. S. 121).

56 Ein Stukkateur fur nicht figiirliche, rein dekorative Arbeiten 

lief im allgemeinen einfach als stuccatore, u. U. auch muratore. 

Ein typisches Beispiel dafiir ist der junge Domenico Fontana. 

Zum crsten Mai in Rom erwahnt wird er 1573 mit einer Stuck- 

muschel fiir den Konservatorenpalast unter G.d.P. (Pecchiai, 

Campidoglio, 134; dagegen noch Wolfflin/Rose, 194f.). Ab No

vember 1574 begegnet er als Domenico murator in den Akten von 

S. Luigi dei Frances! (Archives des Etablissements Franpais a 

Rome, Lib.Instrumentorum et Expositorum, S. Louis ., 

t. Ill, fol.71: 6.Nov. 1574; ibid., Quittances et Justifications, 

Constructions..., Liasse 38: 20. Dez. 1574; vgl. auch Schwager, 

Porta Pia, 88 Anm. 173, 175); im selben Jahr wird er als Glaubi- 

ger Kardinal Riccis fiir Stuckarbeiten in dessen Palast (unter 

G.d.P.?) genannt (zuletzt: Frommel II, 294,303), und 1577 stuk- 

kierte er noch die Wolbung der Chiesa Nuova (L. Ponelle u. 

L. Bordet, Saint Philippe Neri et la socicte romaine de son 

temps, Paris 1928 [ital.Ed.Florenz 1931], 362; M. Guidi, I 

Fontana di Melide, in: Roma IV [1928], 438). - Baglione, 84, 

spricht bei Fontana also nicht zufallig von lavorare di stucchi statt 

- wie bei G. d. P. - von far di rilievo di stucco, und betont seine 

pratica della fabbrica. Ahnlich stand es mit Carlo Maderno, sei- 

nem Neffen (Baglione, 307,309; Hibbard, Maderno, 35).

d.Fr

57 Zuletzt zusammenfassender: B.F. Davidson, Perino del Vaga 

e la sua cerchia, Florenz 1966; ferner: J. A. Gere, Two late 

fresco cycles by Perino del Vaga, the Massimi Chapel and the 

Sala Paolina, in: BurlMag 102 (1960), 9ff.; A.V. Brugnoli, Gli 

affreschi di Perin del Vaga nella Cappella Pucci, in: BollArte 47 

(1962), 327-350; M. Hirst, Perino del Vaga and his circle, in: 

BurlMag 108 (1966), 398-405; K. Oberhuber, Observations on 

Perino del Vaga as a Draughtsman, in: Master Drawings VI, 2 

(1966), 80. - Zu Daniele da Volterra: Davidson, Perino, pas

sim; Hirst, Perino, passim; F. Sricchia Santoro, Daniele da Vol- 

und Palaste schmiickten. Kaum zufallig wechselten Gia

como, und also sicher auch sein Vater, genau wie in der 

zweiten Halfte der dreiBiger Jahre schon Perino und (aus 

dessen Kreis) Guglielmo della Porta, von Genua nach 

Rom58! Einerlei bei wem nun Giacomo zum Stukkateur 

ausgebildet wurde, man wird sich auch ihn, den Stuck- 

Bildhauer, anfangs am besten in diesem Milieu vorstellen, 

nun allerdings bei den Nachfolgern des 1547 verstorbenen 

Perino, bei Daniele da Volterra59 oder Tommaso della 

Porta d.A.60, bei Raffaele da Sangallo61 oder gar Guglielmo 

della Porta62. - Kein Wunder, daB man mit den groBen 

dekorativen Unternehmen dieser Kunstlergruppen zu- 

gleich den Bereich faBt, in dem sich der von Baglione an- 

gedeutete Ubergang des Stukkateur-Bildhauers zur Archi- 

tektur am ehesten vollzogen haben konnte. Nach Baglio- 

nes Bericht hat es ja den Anschein, als ware Giacomo nicht 

allzu lange bei der Stuckbildhauerei geblieben; unmittel- 

bar nachdem erzahlt wird, daB er sie erlernt habe, heiBt es 

schon, daB er sich mit Vignola ins Benehmen gesetzt (si 

accomodb con Jacopo Baro^gp da Vignola) und davon^raw pro- 

fitto nel Vrchitellura gezogen habe,... poicbe dalla natura eravi 

inclinato^. Da nun Giacomo della Porta schon ganz am 

Anfang der sechziger Jahre selbstandig architektonisch 

tatig wurde64, wird sein Wechsel ins Lager der Architekten 

noch wahrend der funfziger Jahre erfolgt sein, wahrschein- 

lich sogar - man muB ihm ja auch noch eine „Lehrzeit“ 

im neuen Metier zubilligen - kaum spater als 1555. Und 

daB wirklich Vignola sein Lehrer gewesen ist (wie Ba

glione), scheint ein Dokument von 1586 zu bestatigen, in 

dem Giacomos langjahriger Mitarbeiter, der von Baglione 

an anderer Stelle ebenfalls als Vignola-Schiller bezeichnete 

Gregorio Caronica65, ausdriicklich als sein condiscipulus ge-

terra, in: Paragone (Arte) 213 (1967), 3-34 passim; N.W. 

Canedy, The Decoration of the Stanza della Cleopatra, in: 

Essays in the history of Art, presented to R. Wittkower, Bristol 

1967, HOff.; Schwager, Porta Pia, 58-61. Vgl. auch Pouncey/ 

Gere, Catalogue 90—116.

58 Davidson, 4; Gramberg, Text, 13.

59 Vgl. Anm. 57.

60 Th-B., XXVII, 284; Rotondi, 33-37; Gramberg, Text 17,21, 

125 1; Falk, 2,212,150-164; vgl. dazu auch S. 120.

61 Falk, Dok. 334-336; einem Raffaele da Sangallo ist tibrigens 

(erganzend zu Frommel II, 62—79) nach einer unpublizierten 

Notiz des Archivio Sforza-Cesarini die Fassaden-Dekoration des 

Pal. Spada zuzuweisen.

62 Mit Verweisen zuletzt: Gramberg, Text passim.

63 Vgl. S. 112.

64 Vgl. u. Abschnitt III, S. 131-140.

65 Baglione, 8. Gregorio Caronica war der Sohn eines wiederholt 

mit G.d.P. zusammen oder fiir ihn tatigen Maurermeisters 

Ludovico Caronica (U. Donati, Artisti Ticinesi a Roma, Bellin

zona 1942, Anhang 709; Pecchiai, Campidoglio, 287 Register). 

Seit 1584 ist er - meist im Umkreis G.d.P.’s - mehrfach als
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1. Giacomo della Porta: Cappella Massimo, S. Giovanni in Laterano, Seitenwand und Teilder Altarwand

nannt wird66. Damit wird man aber unvermeidlich auf das 

groBe Unternehmen des del-Monte-Pontifikats verwiesen, 

bei dem neben anderen Vignola als Architekt und die ge- 

nannten fiihrenden Vertreter der Perino-Nachfolge als

Misuratore und Perito, sowie je einmal mit einem Entwurf fiir 

einen Palazzo bzw. ein Haus erwahnt (Baglione, 7f.; Arch. 

Segr. Vat.t.F XIX 23, Fondo Oratorio del SS. Crocefisso di S. 

Marcello, loses Blatt mit Datum des 9. Februar 1584). - Die 

auf einem 1927 bei J. Baer in Frankfurt versteigerten Caronica- 

Manuskript fiir einen Architekturtraktat (No. 1118a) erkenn- 

bare Schrift stimmt mit der einiger ,,della-Porta“-Texte von 

1577 iiberein, die Pecchiai, Campidoglio, 258f. und 262-264 

(Taf. 26-30) abgedruckt hat; diese sind also nicht von G.d.P. 

selbst, sondern von G. Caronica fiir ihn geschrieben worden. - 

Die Ablichtung der Katalognotiz von J. Baer verdanke ich der 

Conway Collection im Courtauld Institute, London.

66 ASR,Trib. Acque e Strade, t.33 (1586), 15.Okt.1586; den Hin- 

weis verdanke ich Milton Lewine, New York.

Bildhauer und Stukkateure, als ,,Dekorateure“ im weite- 

sten Sinne also, nebeneinander tatig waren: die zwischen 

1550/51 und 1555 fiir Julius III. errichtete und ausgestal- 

tete Villa Giulia, einschlieBlich der zugehbrigen Kirche 

S. Andrea67. Zusammen mit dem Ausbau der vatikani- 

schen Belvedere-Anlage (an der Vignola nicht maBgeblich 

beteiligt war68) muBte dieses GroBvorhaben damals jeden 

begabten und interessierten j ungen Bildhauer und Stuk- 

kateur anziehen.

67 Zuletzt: Falk, passim.

68 Vgl. J.S. Ackerman, The Cortile del Belvedere, Studi e docu

ment! per la storia del Palazzo Apostolico Vaticano III, Vatikan 

1954, 44, 69, 76f.; zu dem von W. Lotz entdeckten Belvedere- 

Projekt Vignolas und dem spateren Ausbau der Cappella di 

S. Stefano (die hier weniger interes»ieren) zuletzt: M. Walcher 

Casotti, 11 Vignola I, Triest 1960, 161 f., 184.
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Wer nun allerdings in den umfangreichen Dokumenten 

zu diesen Unternehmen69 auch eine eindeutige urkundliche 

Erwahnung Giacomo della Portas erwartet, muB ent- 

tauscht werden. Es ist zwar - sehr „passend“ - in den 

Rechnungen zur Villa Giulia mehrfach ein Jac(om)o scul

tore erwahnt, der zusammen mit einem Thomasso scultore 

(Tommaso della Porta d. A. ?) und einem vorlaufig nicht 

identifizierbaren Andrea scultore zwischen dem 27. Novem

ber 1552 und dem 19. November 1553 Figuren aus Tra

vertin und Marmor sowie Stuckdekorationen fur Villen- 

brunnen schuf70 71, aber mit letzter GewiBheit kann man den 

spateren Architekten nicht mit ihm identifizieren; ja das 

neunzehn Monate nach der letzten Erwahnung des Tho

masso vom 15. Marz 1553 und elf Monate nach derjenigen 

Jac(om)os ebenfalls fur die Villa Giulia belegte Vorkom- 

men eines Thom(ass?)o da Casignola (scultorpAcgt es sogar 

zunachst nahe, auch in dem 1552/53 erwahnten Thomasso 

bereits Tommaso da Cassignola zu erkennen72 und dem- 

entsprechend in Jac(om ')o scultore einen mit Tommaso da 

Cassignola spater gelegentlich zusammen erwahnten Gia

como da Cassignola, die beide zu allem UberfluB auch noch 

della Porta geheiBen haben kbnnten73! Um es gleich vor- 

weg zu nehmen: Giacomo da Cassignola kann nicht ein- 

fach mit dem Architekten gleichgesetzt werden, da er — 

eindeutig als solcher kenntlich - noch weit hinein in die 

Zeit von dessen kontrollierbarem offentlichen Wirken in 

Rom nachweisbar ist74 75 *. Es gibt aber einige, allein freilich 

jeweils etwas schwache Indizien dafiir, daB die beiden 

1552/53 erwahnten Jac(om)o und Thomasso nicht mit den 

Cassignolas identisch waren: einmal der groBe zeitliche 

Abstand zwischen den friihen und spaten Erwahnungen, 

dann das Nicht-wieder-Auftauchen Jac(om)os nach dem 

November 1553 (obwohl er doch sonst eng mit Thomasso 

verbunden scheint), weiter der Wechsel der Schreibweise 

bei Tommaso (zunachst vierzehn Mai Thomasso scultore™, 

spater dann drei Mai Thom(assl)o scultore™) und schlieB- 

lich die Tatsache, daB Jac(om')o fast durchweg und aus- 

driicklich als Kompagnon eines anderen Bildhauers (erst 

Tommasos, dann Andreas) auftritt, was gerade bei einem 

j ungen, wenig erfahrenen Mann wie dem spateren Archi

tekten besonders plausibel erscheint.

Von den Urkunden her ergibt sich also nicht mehr, aber 

auch nicht weniger als die Moglichkeit einer Identification 

Jaco(mo) scultore = Giacomo della Porta. Doch muB be- 

tont werden, daB sowohl die uberlieferten Arbeiten Jaco- 

mos, die Zeit, der Ort, fur den sie unternommen wurden, 

und die Moglichkeit einer Identifikation Thomassos als Tom

maso della Porta d. A. sich erstaunlich gut mit dem decken, 

was wir aus dem historischen Kontext heraus erwarten 

wurden. - Aber damit nicht genug: auch wenn die er- 

haltenen Plastiken oder bauplastischen Details Giacomo 

della Portas alle nicht von ihm selbst ausgefuhrt wurden 

und ja auch der GroBteil der in Frage kommenden Stuck

dekorationen der fiinfziger Jahre verloren oder bis zur 

Unkenntlichkeit zerstort ist, so daB stilkritischen Verglei- 

chen enge Grenzen gesetzt sind, ergeben sich auch aus dem 

spateren Oeuvre des Architekten eine Reihe von Indizien, 

die fur eine Ausbildung im Kreis der Perino-Nachfolger 

sprechen. - Man kann zunachst davon ausgehen, daB Gia

como della Porta in all seinen Werken neben der spezifi- 

schen architektonischen Begabung einen ungewohnlich 

ausgepragten Sinn fur das Dekorative erkennen laBt77. Fur 

uns noch wichtiger ist jedoch, daB bereits seine friihen 

Werke bei Flachengliederung und Reliefierung eine solche 

Meisterschaft der Verwendung zeichnerischer, farbiger 

und plastischer Kompositionsmittel zeigen, dazu eine der- 

artige Beherrschung des reichen dekorativen Vokabulars 

der Zeit, daB hier zweifellos neben der Begabung auch 

Schulung vorauszusetzen ist. Schon der Vergleich zwi

schen den Resten von della Portas Innenwandgliederung 

der Capella Massimo an S. Giovanni in Laterano (Abb.l) 

(1565 ca.-1571)78 mit Entsprechendem aus der sicher zu

69 Eine sorgfaltige Publikation erst bei Falk, passim.

70 Falk, Dok. No. 337, 359, 360, 362, 363, 376, 377, 378, 379, 390, 

391, 392, 395, 408, 410, 411, 412, 429, 430, 431, 470, 486, 514, 

536.

71 Falk, Dok. No. 636, 659, 677, 693.

72 Zu Tommaso da Cassignola: Th-B.,VI, 129 (unter: Giacomo 

da Cassignola); Rotondi, 36, Anm. 3, bezweifelt die Existenz 

eines T.d. Cassignola!

73 Th-B., VI, 129; vgl. auch Gramberg, Text 97 1. Vielleicht ist 

sogar ,,Cassignola“ = Castagnola unweit von Porlezza? Falk, 

112, 128 mit Anm. 72, laBt offen, ob es sich in der Villa Giulia 

durchweg um Tommaso da Cassignola, d.h. auch um Jacopo 

da Cassignola handelt.

74 Th-B.,VI,129; Bertolotti, Artisti Lombardi I, 201-204; II, 316.

75 Falk, Dok. No. 337, 359, 360, 362, 363, 376, 377, 378, 379, 390,

391, 395, 408, 409.

76 Ibid. No. 659, 677, 694 und einmal davor: 636: „Thom(mass?) o 

da Cassignola“.

77 Gedacht ist u. a. an so grundverschiedene Schopfungen wie die 

Marmorinkrustationen des FuBbodens der Westteile von St. Pe

ter und der Wande der Cappella Gregoriana oder die urspriing- 

lich eine kleine Piazza abschlieBende, altere Elemente geschickt 

mit einbeziehende Fassade von S. Nicola in Carcere.

78 Die Autorschaft G.d.P.’s ist in der Guiden-Literatur seit F. Titi, 

Studio di Pittura, Scoltura et Architettura nelle Chiese di Roma, 

Rom 1674, 242, unbestritten; auch B. Mellinis Ms. (Abschr. d. 

AM, Arm. VI, Prot. XLIV A t. 323 Nos. 7 und 16.) nennt ihn. 

Dazu war G.d.P. den Massimi nachweislich auch sonst eng 

verbunden. - Zur Geschichte hier nur soviel: Die Vorganger- 

kapelle wurde 1560 der Bauherrin Faustina Rusticelli (Massimo) 

konzediert (ibid. No. 9; dort auch das Folgende). Erst am 2.
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ihren Hauptvorbildern gehbrenden Vignola-Kirche S. An

drea in Via Flaminia (Abb. 2) demonstriert diese Beson- 

derheit von della Portas Kunst. Deutlicher noch tritt sie bei 

seinen Zeichnungen in Erscheinung, etwa an dem durch 

eine alte Beischrift mit ihm in Verbindung gebrachten und 

u.E. eigenhandigen Albertina-Entwurf S. Andrea della 

Valle von 1588/8979 (Abb. 3, 4, 5). Wie hier dekorative 

und figurliche Teile zeichnerisch sicker erfaBt und mit 

der architektonischen Ordnung abgestimmt sind, vor allem 

aber auch der raffinierte graphische Stil als solcher - 

das setzt Kbnnen und Kenntnisse voraus, uber die ein 

aus dem Bauhandwerk kommender Architekt im allge- 

meinen nicht verfugte. Dariiber hinaus geben sich hier 

auch die Voraussetzungen, d.h. die Abhangigkeiten vom 

Stil der Dekorateure des zweiten Jahrhundertdrittels zu 

erkennen. Zwei Blatter aus diesem Bereich (eine notwen- 

digerweise etwas willkurliche Auswahl, mit der auch kein 

Nachweis direkter Schulzusammenhange beabsichtigt ist): 

Perino del Vagas bekannter Entwurf des Victoria & Al

bert Museums (n. 2270; Abb. 6) fur die 1539 fertig- 

gestellte Cappella Massimo der Trinita dei Monti (an 

der mit Guglielmo della Porta auch schon die nachste Ge

neration mitarbeitete80) und ein Deckenentwurf von unbe- 

kannter Bland in Windsor, fur den Kardinal Marino Gri-

April 1568 hat man dann Stuckarbeiten in der neuen Kapelle 

quittiert und zwischen dem 15. August 1570 und 20. Februar 

1571 mehrfach Arbeiten fur TonplattenfuBboden abgerechnet. 

Die Misur der durch den Borromini-Umbau des Inneren von 

S. Giovanni inzwischen zerstorten Seitenschiff-Fassade der 

Kapelle datiert vom 30. Okt. 1570; die Ausstattung zog sich 

noch langer hin.

79 Zu S. Andrea in Via Flaminia zuletzt: Walcher Casotti, 150f.; 

Ackerman/Lotz, 12; Falk, bes. 119f. Fur den jungen G.d.P. 

war dieser kurz vorher entstandene kleine Innenraum seines 

,,Lehrers“ (s.u. S.123 und 134-140 passim) mit der charakte- 

ristischen dreijochigen Wandgliederung ein besonders nahe- 

liegendes Vorbild.

Der von Wasmuth, Architekturzeichnungen, Berlin 1922, 

Taf. 15, zuerst publizierte Fassadenentwurf aus der Sig. Breit- 

scher, Berlin, befindet sich heute in Wien, Graph. Sig. Alber

tina (Az, Italien, unb. 1287, 529 X 410 mm, Feder mit leichter 

Bisterlavierung, etwas verwaschen, mehrfach beschadigt, auf- 

gezogen, Wasserzeichen nicht erkennbar, alte Beschriftung am 

unteren Rand: Disegno di Jacomo della Porta fattop(er) il card(ina

le) Gesualdo, ma non fu messo in opera). Vgl. zuletzt: Hibbard, 

Maderno, 146-155, bes. 152; ders., The early history of S. An

drea della Valle, in: ArtBull XLIII (1961), 296. - Die zeichne- 

risch-stilistischen Ubereinstimmungen mit anderen, unmittel- 

bar mit G. d. P. zusammenhangenden Blattern sind zu groB, um 

Zweifel an der friihen Identifikation aufkommen zu lassen.

80 Zu diesem Blatt: Gere, 10; zu einer Federskizze fur dieselbe 

Wandgliederung: Pouncey/Gere, n. 169; Zu der Kapelle: 

L. Salerno, Piazza di Spagna, Cava dei Tirreni 1967, 27-39, 

bes. 31 ff.; zum Zeichenstil Perinos bes. Davidson, 6-8; zu 

seiner Schule: ibid., 8-10, ferner Hirst, passim.

2. Giacomo Baroni da Vignola: S. Andrea in Via Flaminia, Blick auf 

die Altarwand

mani, wohl aus den vierziger [ahren81 (Abb. 7), erweisen 

liber alle evidenten Unterschiede hinweg den Zusammen- 

hang. Die spezifische Verbindung von Prazision und Fein- 

heit, von deskriptiver und zugleich dekorativ wirkungs- 

voller Linienfuhrung sowie das raffiniert ausgewogene 

Widerspiel von Licht- und Schattenvaleurs, welche den 

della-Porta-Entwurf vor allem Vergleichbaren aus dersel- 

ben Architekten-Generation in Rom auszeichnen82, haben 

in nachklassischen Zeichnungen wie diesen ihre Vorlaufer 

und bestimmenden Vorbilder. AuBerdem zeigen sie auch 

einen demjenigen della Portas sehr ahnlichen Motivschatz 

sowie - was wichtiger ist - eine prinzipiell entsprechende

81 Windsor Castle, A18 fol.l, n,10857r (vgl. A. Blunt, Supple

ments to the Catalogues of Italian and French Drawings, in: 

The German Drawings in the Coll, of her Majesty the Queen 

at Windsor Castle, London-New York o. J., 125 No. 482 [u. 

583]); auf dem verso bereits (uber das Wappen) als fur Kardi

nal Marino Grimani (fl546) bestimmter Deckendekorations- 

entwurf identifiziert. - Reproduced by gracious permission of 

her Majesty Queen Elizabeth II.

82 Relativ gute Zeichner waren die nicht aus dem Baugewerbe 

kommenden G.A. Dosio (vgl. S.133f.), Ottaviano Mascarino 

(vgl. Schwager, Rez. Wasserman, passim) und Vignola (W. 

Lotz, Vignola-Zeichnungen, in: JbPrKs 59 [1938], 97-115). - 

Uber D. Fontana als Zeichner auBerte sich bereits Passeri nega- 

tiv (Die Kiinstlerbiographien von G.B. Passeri, ed. J. Hess, 

RomForsch XI, Leipzig u. Wien 1934, 212f.). - Francesco da 

Volterra hat auffallend steife, meist recht schwache Zeichnun

gen hinterlassen (s.u.a.: E. Langenskjold, Italienska Arkitek- 

turritningar i Cronstedtsamlingen Pa Nationalmusei Arsbok, 

Stockholm 1946, Abb. 26-28, 41 u. 42; Hibbard, Maderno, 

Abb. 4a). Ahnliches gilt fur Nanni di Baccio Bigio (Schwager 

Rez. Wasserman, 258, 264). Maderno und sein Atelier schlossen 

sich trotz D. Fontana sichtlich stark an G.d.P. an (vgl. den 

Tafelteil von Hibbard, passim).
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3. Giacomo della Porta: Fassadenprojekt 

fur S. Andrea della Valle, Wien Albertina 

A^.It.unbek. 1287

Art des flachenbezogenen Arrangements der Motive. Die 

sich drehenden, schwingenden S-Voluten, die zarten, 

kleinteiligflockigen Festons und „Hanger“, Masken und 

Lbwenkbpfe an Gebalkverkropfungen und anderen ,,Ge- 

lenkstellen“, aufgefacherte Muscheln (als freies Ornament 

oder in kleine Rahmenfelder eingelassen) sowie schlieblich 

die delikaten, wie Perlen aufgereihten Ornamentbesatze 

(Eier- und Blattstabe, Rosetten) an den Rahmen und Ge- 

balkprofilen (die eine Kopie nach Daniele da Volterras 

verlorenen Dekorationen in der Trinita dei Monti (Abb. 8) 

allerdings noch deutlicher zeigt83) - man findet sie alle 

mehr oder weniger modifiziert auf Giacomos S. Andrea-

83 Berlin, Staatl. Kunstbibliothek No. 3359. Auch Danieles ver- 

lorene Stuckierung der Stanza della Cleopatra (von G.B. Ca- 

Entwurf (Abb. 3-5) oder an den Fassaden des Oratorio del 

Crocefisso (Abb. 9) und der Madonna dei Monti84 wieder! 

Und was das eigentlich formale Verhalten bei der Zuord- 

nung der Motive anlangt — etwa die auffallende Vorliebe 

fur applizierte, z.T. mehrschichtig aufgelegte Rahmen- 

und Tafelelemente (die an ihren Randern durch Orna- 

mente punktuell akzentuiert werden) sowie die potentielle 

„Verschiebbarkeit“ der Schmuck- und Gliederungsmoti- 

ve vor dem Grund und innerhalb derselben Flachen-

valieri gestochen) zeigte einen dem G.d.P. auBerordentlich 

nahestehenden Dekorationsstil (cf. Canedy, UOff.).

84 Zum Oratorio vgl. v.Henneberg, passim; zur Madonna dei 

Monti zuletzt: Hibbard, S. Andrea, 305-308, vgl. auch Anm.51; 

die angekiindigte Monographic von M. Lewine steht noch aus.
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4. Detail von Abb. 3 5. Detail von Abb. 3

schicht -, so geniigt die ,,klassische“ Gegeniiberstellung 

von Vignola-Entwurf und della-Porta-Ausfuhrung fur die 

Gesu-Fassade, um das Nachwirken dieser weniger auf Ver- 

klammerung der Fassadenschichten und -elemente als auf 

freies Spiel der optisch wirksamen plastischen Gewichte 

abzielenden Formulierungsweise bis hinein in della Portas 

reife Zeit zu erweisen85.

Solche Feststellungen haben ihren Zeugniswert, auch 

wenn man nicht bereit ist, Giacomo della Porta unter den 

Kiinstlern der Villa Giulia zu identifizieren. Andererseits 

bleibt das Villa Giulia-Unternehmen in dem zu postulie- 

renden Zeitraum der ideale Rahmen fur della Portas Uber

gang zur Architektur. Wohl nach ersten Ideen Vasaris (der 

dazu den Rat Michelangelos einbringen konnte) entstand 

hier mit Ausfiihrungsentwurfen Vignolas und Ammanna- 

tis (und Vignola als maBgeblicher Bauaufsicht86) einer 

der bedeutendsten Baukomplexe des damaligen Italien, 

eindrucksvoll genug, um einen j ungen Bildhauer, der 

ohnehin zur Architektur tendierte, in seinen Bann zu zie- 

hen87. Und unter alien dort und sonst in Rom damals 

aktiven Architekten war gewiB Vignola am geeignetsten, 

Giacomo die technischen und formalen Grundlagen des 

85 Altere Analysen, u.a. bei Wolfflin/Rose, 39, 64, 72, 103f.;

Pecchiai, Gesu, 227-235 (mit Verweisen); Walcher Casotti I, 203;

W. Lotz, in: Ackerman/Lotz, 21; Hibbard, Maderno, 28f.

86 Falk, passim, bes. 108-126, 138-166 (s. Register); ferner mit 

ausfiihrlicher Bibliographic: F. L. Moore, A Contribution to 

the Study of the Villa Giulia, in: RdmJbKg 12 (1969), 171-194.

87 Baglione, 94: ... poiche dalla natura eravi inclinato ...

neuen Bauens zu vermitteln, ihm den Weg zur freien Be- 

herrschung des Instrumentariums der Architektur zu 

weisen. Della Porta mag zudem gespiirt haben, daB 

Vignola, indem er sich gleichzeitig erfolgreich um eine 

verbindliche Selektion des antikischen Vokabulars und um 

Funktionsbeziige zu den neuen Aufgaben und Anspriichen 

der tridentinischen Zeit bemiihte, der einzige Architekt 

war, der damals einen Weg aus der Stagnation und Des- 

orientierung zu zeigen versprach, welche - von Michel

angelo einmal abgesehen - die romische Architektur um 

die Jahrhundertmitte charakterisierten. - Uber den gran 

profitto nelV Architettura, den er laut Baglione aus der Zu- 

sammenarbeit mit Vignola ziehen konnte, kann aber auch 

sonst kein Zweifel bestehen: Vignola war in den in Frage 

kommenden Jahren hauptsachlich mit der Planung fur 

Caprarola beschaftigt88, d.h. er stieB immer entschiedener 

- fiber die Bauaufgabe und den Bauherrn Kardinal Ales

sandro Farnese - in das Zentrum der damaligen romischen 

Architektur vor; und della Porta folgte ihm sehr bald auf 

nahezu denselben Wegen.

Wie der ehemalige Bildhauer-Stukkateur im einzelnen 

seine ,,Architektur-Studien“ bei Vignola absolvierte, ist 

nicht iiberliefert; es fallt sogar auf, daB er bei keinem 

Unternehmen des alteren Architekten auch nur am Rande 

erwahnt wird. Doch ist das im Grunde nicht ungewohn-

88 Vgl. im „Elenco delle Opere“ bei Walcher Casotti, 156-162; 

ferner: L.W. Partridge, Vignola and the Villa Farnese at Capra

rola I, in: ArtBull III (1970), 81-87 passim.
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6. Perino del Vaga: Entwurffur die Cappella Massimo in der Trinitd 

dei Monti, London Victoria & Albert Museum n. 2270

lich; da Giacomo della Porta - im Unterschied zu man- 

chem anderen „Kollegen“ (man erinnere sich an Gamuccis 

Ausspruch!) -nicht aus dem Bauhandwerk kam, sich also 

erst zu einem Baufachmann bilden muBte, konnte er auch 

nicht sofort regular, d. h. gegen Bezahlung und damit ak- 

tenkundig an den Bauhiitten tatig werden. Bei Mannern 

wie Domenico Fontana, seinem heftigsten Konkurrenten, 

und Carlo Maderno, dem fuhrenden romischen Architek- 

ten der folgenden Generation - beide urspriinglich Mau

rer bzw. Stukkateur-Handwerker - war das etwas anderes. 

Wahrend diese zunachst als Glieder von vertraglich ein- 

gespannten Familien-Bauunternehmen, spater dann even- 

tuell als brtliche Bauleiter von Jugend an Bauarbeit leiste- 

ten89, muB man sich Giacomo in seiner ,,zweiten Lehrzeit“

89 Vgl. Anm. 56. - D. Fontana wurde 1577 Bauleiter an S. Luigi 

und war als solcher mit der Ausfuhrung der della-Porta-Fassade 

betraut, als ihn 1585 der neue Papst Sixtus V., dem er sich schon 

als dieser noch Kardinal war niitzlich gemacht hatte, zu seinem 

eher als eine Art Hospitant in Vignolas Atelier vorstellen. 

Sollte er dabei im einen oder anderen Fall doch einmal 

direkt fur dessen Bauten tatig geworden sein, dann sicher 

nur gegen Entlohnung durch den Architekten selbst, die 

naturgemaB in keinem amtlichen Rechnungsbuch ver- 

zeichnet wurde. Zu denken ware hier an vorbereitende 

oder sekundierende Arbeiten der Bauplanung, also Auf- 

messungen oder zeichnerische Ausarbeitungen fur Vi

gnola. Mit allem Vorbehalt sei in diesem Zusammenhang 

auf zwei bereits publizierte Stockholmer Zeichnungen der 

Sig. Tessin verwiesen - ein FassadenriB und ein zugeho- 

riger Langsschnitt fur S. Andrea in Via Flaminia -, die 

m. E. zeichnerisch den friihesten sonst Giacomo della Por

ta zuschreibbaren Blattern sehr nahestehen und zudem - 

bei der Fassade - eindeutige Varianten zur Ausfuhrung 

angeben90. Desgleichen muB hier auch schon vorwegneh- 

mend ein mit der Vignola-Planung in Verbindung ge- 

brachter Berliner GrundriB Giacomo della Portas fur den 

Palazzo Farnese (Abb. 18) erwahnt werden, der in seinem 

auBerordentlich diinnlinigen Strich und der biassen Lavie- 

rung den Stockholmer Blattern eng verwandt ist; seine 

Datierung „um 1560“ erlaubt es uns freilich kaum, ihn 

noch fur Giacomos eigentliche „Lehrzeit“ bei Vigno

la in Anspruch zu nehmen. - In diesem Zusammen

hang ist es notwendig sich zu vergegenwartigen, daB Gia

como, obwohl ihm eine bauhandwerkliche Schulung „von 

der Kelle an“ fehlte, doch alles andere als ein Theoretiker 

war. Als ihn Kardinal Morone 1573 Gregor XIII. fur die 

Stelle des architetto della fabbrica di S. Pietro empfahl, lobte 

er ihn zwar ausdriicklich wegen seiner ,dottrina et espe- 

rien^cft1 und es haben sich auch in della Portas NachlaB

bevollmachtigten architetto papale erhob. Maderno wuchs inner- 

halb des verwandten Fontana-Clans zum Baufachmann heran 

(Hibbard, Maderno, 35-38).

90 Zuerst veroffentlicht (aber spater datiert) von: W. Lotz, Die 

ovalen Kirchenraume des Cinquecento, in: RbmJbKg 7 (1955), 

35 Anm. 1 u. Abb. 21, 22. Der Strich ist in Wirklichkeit wesent- 

lich weicher, sensibler, als er auf den Reproduktionen erscheint. 

Bei G.d.P. sonst nicht vorkommend: die gepunktete Fiillung 

des Basisstreifens des Fassadenaufrisses.

91 Nach Vignolas Tod versuchte man von alien Seiten auf die Neu- 

besetzung der Stelle des architetto della fabbrica di S. Pietro Ein- 

fluB zu nehmen (vgl. Anm. 94 u. S. 135 Anm. 141). Kardinal 

Alessandro Farnese hatte aus mehreren Griinden ein besonderes 

Interesse, ,,seinen“ Schiitzling G.d.P. durchzubringen. Er bat 

deshalb den ihm befreundeten Dekan des Heiligen Koilegs, 

Kardinal Morone, G.d.P. beim Papst in Vorschlag zu bringen. 

Dariiber berichtete ihm dieser dann am 13. August 1573 u.a. 

folgendes: Io proposi a N( astro) S(igno)re Jacomo della Porta, che 

V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma mi raccomandb per architetto nel 

luogo del Vignola, et commendai la dottrina et esperien^a sua con 

la testimonian^a, che ella mi faceva, il qual (es) sendo di si buona qualitd, 

oltre il desiderio ch’io ho di service a Lei, sard da me aiutato al possi- 

bile ... (Arch.d.Stato Parma, Carteggio Farnesiano 370/356).
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7. Deckenentwurf, Windsor Castle A 18, fol. 1 n. 10857r 8. Kopie nach Daniele da Wait err as verlorenen Dekorationen in der Trinitd 

dei Monti, Berlin, Kunstbibliotbek. Hd^. 3359

libretti in 4 (quarto) et in foglio di n° 35 o 40 in circa gefun- 

den92, aber wir miissen nach allem, was wir sonst von ihm 

wissen - nicht zuletzt dem Ausweichen des Arrivierten 

vor den theoretischen Diskussionen der romischen Lukas-

92 So zu lesen in einem bald nach G.d. P.’s Tod, anlaBlich des 

wenig spater erfolgten Ablebens auch des Sohnes Alessandro 

redigierten Zusatzinventar vom 31. Okt. 1602 (ASR, Coll, dei 

30 Not. Capit. Uff. 18, Not. Caesar Cardinus, t.55, fol.681). - 

Neben diesem fanden sich noch das erste Inventarium omnium et 

singular (um) bonor(um) repertor(um) existens in domo q(uondam) 

Jacobi a Porta facta ad Instantiam filior(um) et hered(um) dicti 

q(ondam) Jacobi (ibid. fol. 677-680 v; 683-686) sowie ergan- 

zende Inventare vom 5. Sept. 1602 (ibid. fol.688-689v) und 

vom 2. Okt. 1602 (ibid. fol.762r und v). Die Inventare enthal- 

ten Aufzahlungen des beweglichen Besitzes in G.d.P.’s Wohn- 

haus, mit alien wichtigen Mobeln, Tapeten, Bildern, antiken 

und modernen Statuen, Juwelen, Waffen, Medaillen, Zeichnun- 

gen und Arbeitsgeraten, ferner Angaben uber den sonstigen 

Hausbesitz, das ,,Aktienverm6gen“ und andere Einkiinfte so

wie nicht zuletzt die Schulden. Als Erben erscheinen die Sohne 

Bartolomeo und Alessandro und nach des letzteren Tod dessen 

Sohn Angelo, fur den Bartolomeo die Vormundschaft iiber- 

nahm. Auch die Kinder von G.d.P.’s zweiter Frau Criptia de 

Juventis aus erster Ehe wurden versorgt (ibid. fol. 771-786 v, 

839-840); vgl. auch Anm.106.

Akademie itn Jahre 159493 - annehmen, daB hier weniger 

spekulatives Denken als Beherrschung der architektoni- 

schen Regeln (dottrina) und breit gefachertes Fachwissen 

(esperienza) gemeint war, und daB es sich bei den libretti - 

wenn iiberhaupt - um fur einen anspruchsvolleren Archi- 

tekten unerlaBliche Standard-Publikationen wie den Vi- 

truv und vielleicht Alberti handelte, oder um praktisch 

Verwertbares wie die bis dahin erschienenen Serlioschen 

Bucher. Auch der etwas spater verbffentlichte Traktat 

seines Lehrers Vignola zielte ja vor allem auf Anwendung.

Da Giacomo della Porta von Haus aus sicher nicht ver

mogend gewesen ist und damals nicht mehr jung genug,

93 Als Federigo Zuccari 1594 die romische Lukasakademie wieder 

anspruchsvoller aufzuziehen begann und dabei fur die beliebte 

,,Paragone“-Diskussion nach einem Wortfiihrer der Architek- 

ten suchte, war es selbstverstandlich, daB er dazu G.d.P. bat 

(a voi Sig(nor) Giacomo s’aspetta cotal carico). Doch so oft er die 

Bitte wiederholen lieB, G.d.P. entzog sich der Aufgabe, er- 

schien nicht einmal bei den Sitzungen (cf. R. Alberti, Origine 

e Progresso dell’Academia del Disegno, Pavia 1604, 26, 30, 34; 

zum Kontext: D. Mahon, Studies in Seicento Art and Theory, 

London 1947, 167f.). Auch bei seinen romischen Kollegen war 

das theoretische Interesse freilich kaum starker ausgebildet!
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um sich mit der kaum sehr iippigen Entlohnung etwaiger 

Arbeiten fur Vignola begniigen zu kbnnen94, kann man 

annehmen, dab er noch anderweitig fur seinen Unterhalt 

sorgte. LaBt man die rilievi di stucco einmal beiseite, von 

denen er ja wegstrebte, dann blieben ihm in Rom eigen- 

lich vor allem drei ,,gehobenere“ Verdienstmoglichkeiten: 

eine Gutachter- und Priifertatigkeit (als perito oder misura- 

tore), der Antikenhandel (der gerade um die Bauhiitten 

herum bliihte) und das Zeichnen auf eigene Rechnung 

oder fur andere Bauleute. Fur Gutachten und Kontrollen 

(die er ab 1563 und bis er es mit seinen anderen Aufgaben 

nicht mehr vereinen konnte, viel gemacht hat95) diirfte er 

damals noch zu unerfahren gewesen sein. Mit dem Anti

kenhandel hat er hingegen sicher zu tun gehabt; abgese- 

hen davon, daB seine vermutlichen Verwandten in Rom 

alle darin verwickelt gewesen zu sein scheinen96, bezeugen 

auch gerade die fruhen Dokumente ein auffallendes Inter- 

esse an antiken Skulpturen und Marmorfragmenten, wobei 

allerdings offen bleiben muB, ob dies immer nur kommer- 

ziell motiviert gewesen ist97. Ydva. gladiatore di mar mo grande 

fand sich noch in seinem NachlaB98. - Aus dem damals

94 Wer nicht seine Finger auch im praktischen Baubetrieb hatte, 

verdiente schon damals relativ wenig. Die Abrechnungen der 

Zeit lassen immer wieder erkennen, daB die ad-hoc-Zahlungen 

fur Entwiirfe unverhaltnismiiBig niedrig waren. Jeder Archi- 

tekt, der nicht schon mit einer Baufirma assoziiert war, strebte 

darum auch nach regelmaBig dotierten Amtern oder Pfriinden.

95 Sie hier einzeln aufzufiihren, wiirde den Rahmen sprengen.

96 Zu Giov. Batt., Tommaso d. J. u. Giov. Paolo d.P. sowie Tom- 

maso d.P.d.A.: Th-B.,XXVII,280,284.

97 Am 17. April 1560 erwarb Jacopo della porta sculptor fiir 40 sc. 

„unum pilum marmoreum cum quibusdem figuras sculptas“ 

(ASR, Arch. d. Coll. Not. Capit., C. Saccoccius, t. 1518, fol. 

271). - 1561 kaufte er fiir 5 scudi una statuetta di marmo a sedere 

sen^a testa vestita (Schiavo, Michelangelo, 296). - Am. 7. Dez. 

1563 erwarb er eine tabula marmorea (ibid. t. 1521, fol. 789 v und 

1.1522, fol. 352); und noch am 18.Okt. 1579 scheint er sich 

durch den Verkauf von 4 tavole de alabastro cotognino rosso an die 

Fabbrica von St. Peter (fiir die Cappella Gregoriana, deren Aus- 

stattung er damals leitete) zusatzlichen Verdienst verschafft zu 

haben (Bertolotti, Archivio [1875], 29; Lanciani III, 265 u. IV, 

55). Ein im gleichen Zusammenhang erwahnter Jacomo della porta 

da Modana (Modena oder Modane?) ist iibrigens ein Lehrjunge 

gewesen, fiir den zwischen dem 31. Okt. 1570 und dem 31. Mai 

1581 eine dritte Person dove sta a d.oqena regelmaBig Monats- 

zahlungen von 6 scudi per il vito entgegennahm (ASR, Cam. I., 

Tes.Segr. B1307, fol. 47 v; B1308, fol. 12,17,28,41,47 v, 61 v, 

75 v,97,99,110 v); seine und des ebenfalls dort erwahnten Bild- 

hauers Lorenzo d.P. (Bertolotti, Archivio [1875], 30; Lanciani 

IV, 56) Beziehungen zu G. d.P. sind ungeklart. - Unter den ge- 

gebenen Umstanden ist es moglich, ja wahrscheinlich, daB 

G. d.P. auch mit dem am Arco di Tripoli im Quartier der Lom- 

barden wohnhaften Giacomo della Porta scultore identisch ist, den 

Aldovrandi, 198, als Besitzer einer bellissima testa antica che dice 

esser di Geta imperatore erwahnt.

98 Auf fol. 681 des Inventars vom 31. Okt. 1602 (s. Anm. 92) er

wahnt; ein ratio di sabine piccollo di Bronco ebenda konnte ein 

angefertigten Inventar erfahren wir auch, daB er zwei 

Korbe und eine Kiste mit Zeichnungen sowie allerlei Zei- 

chengerat hinterlieB", also — was gar nicht fiir alle Archi- 

tekten selbstverstandlich ist - am Zeichen und an Zeich

nungen ganz persbnlich interessiert gewesen sein muB. 

Da er auBerdem, wie wir schon sahen, ein guter Zeichner 

war und seine diesbezuglichen Fahigkeiten als Dekorateur 

vermutlich friih entwickeln konnte, ware es uberraschend, 

wenn er daraus nicht auch schon in j ungen Jahren wirt- 

schaftliche Vorteile gezogen hatte. Sogar Perino del Vaga 

hat haufiger fiir den Architekten Antonio da Sangallo d. J. 

gezeichnet100; und daB man gegen Bezahlung architekto- 

nisch-dekorative Entwiirfe liefern konnte, deren Ausfiih- 

rung andere zu verantworten hatten, kann man z.B. bei 

dem neben Giacomo in Rom tatigen Bildhauer-Architek- 

ten Jacopo del Duca beobachten101. Auch der junge Vi

gnola (der ja ebenfalls nicht aus dem Bauhandwerk kam) 

soil seinerzeit alcune cose d’’architettura fiir den Autodidak- 

ten-Architekten Pauls III. Jacopo Meleghino gezeichnet 

haben102.

Man geht kaum fehl, wenn man annimmt, daB Giacomo 

auf solchen Wegen wahrend der zweiten Halfte der fiinf- 

ziger Jahre mehr und mehr ,,ins (Bau-)Geschaft“ gekom- 

men ist, zumal man sich die enge auBere Bindung an 

Vignola ja nicht zu langdauernd vorstellen kann. Kontakte 

mit anderen Architekten, und zwar keineswegs nur fliich- 

tige, sind denkbar, ja wahrscheinlich; hier sei vor allem 

an Guidetto Guidetti erinnert, dessen Beziehungen zu Gia

como della Porta Josephine von Henneberg in dem einzi- 

gen Aufsatz, der bisher griindlicher auf die Anfange von 

Giacomo als Architekt einzugehen versuchte, scharfsinnig 

und im Ganzen iiberzeugend dargelegt hat103. Allerdings 

sind die spatsangallesken Elemente, welche liber Guidetti

zeitgenbssisches Werk, vielleicht von Giovanni da Bologna, ge

wesen sein. Geschmack fiir Kleinkunst verrat sich auch in einer 

pieta piccolina di marmo bia(n)co co(n) una crocetta di Ebano (ibid.); 

bei doi figurette di creta cotta handelte es sich vielleicht sogar um 

eigene Arbeiten (vgl. S. 118 Anm. 55).

99 ibid. fol. 681 r und v. In einer Kammer des Piano Nobile neben 

dem GroBen Saal befanden sich una Cassa di Noce co(n) Varijdisegni 

et altre scritture di de(n)tro, ferner un stuvpcP co(n) co(m)passi et 

toccalapis et altri ferri di ottone che servono p(er) disegnare sowie 

al tri inst(rument)i da diseniare cioe squadretti di ottone, pascetto di 

ebano Rige di noce et di Ebano und schlieBlich una Canestra di scrit

ture et di disegni und una altra Canestra piena di disegni et scritture.

100 Pouncey/Gere, 100f., No. 169.

101 Schwager, Del Duca, 58, 63f.

102 VasMil VII, 105; zu M.’s Architekturzeichnungen  plant H. Ost 

eine Veroffentlichung (cf. ders., Studien Zu Pietro da Cortonas 

Umbau von S. Maria della Pace, in: RbmJbKg 13 [1971], 281 

Anm. 261).

103 v.Henneberg, bes. 160f., 165-168; vgl. auch Wolfflin/Rose, 

12 f. u. Pecchiai, Gesu, 320.
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9. Giacomo della Porta: Fassade des Oratorio del Crocefisso bei S. Marcello
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10. Giacomo della Porta: die ^erstorte Porta Grimani, Stich aus Vignolas 

„Regola delli Cinque Ordinid’Architettura“, Ed. 1635, Anhangtafel

11. Giacomo della Porta: Entwurf filr die Porta del Popolo, Florence 

Uffi^ien 3001A

in della Portas Formenwelt Eingang fanden, nur das Re- 

sultat %usat%licber Erfahrungen, denen - wie es ja auch 

Baglione eindeutig bezeugt - die Begegnung mit Vignola 

vorausgegangen sein muB104. Selbst wenn man, was ich 

fur denkbar halte, die Anfange der Zusammenarbeit Gui- 

detti/della Porta noch vor die von J. v.Henneberg ange- 

nommenen ersten drei bis vier Jahre des siebenten Jahr- 

zehnts ins Ende der fiinfziger Jahre setzt (ein neuer Impuls 

zeichnet sich fur S. Caterina dei Funari, an der beide zu- 

sammen gearbeitet haben kbnnten, schon im Juli 1559 

ab105), ware das zu spat fur della Portas erstes ,,architec

104 Vgl. S. 112 und die in Abschnitt III passim, vermerkten Vigno- 

la-Reflexe. Korte, Th-B., XXVII, 278, stand unter dem Ein- 

druck der michelangelesken Ziige G.d.P.’s und seiner Tatig- 

keit auf dem Kapitol und kehrte das Verhaltnis um: ,,unmittel- 

barer Schuler Michelangelos, spater indirekt der Lehre Vigno

las verpflichtet“.

105 Zur Geschichte von S. Caterina (mit Verweisen): v.Henneberg 

166f.; uber einen ersten Anlauf Kardinal Donato Cesis im 

Jahre 1544: Lanciani II, 64f. und Willich, H., Giacomo Barozzi 

da Vignola, StraBburg 1906, 134. 1556 tauchen die Jesuiten 

dort auf (ibid.) und am 23. Juli 1559 verfiigten die Maestri delle

tural training*'! - Ganz im Gegensatz dazu und auch im 

Widerspruch zu dem, was meist selbstverstandlich voraus- 

gesetzt wird, haben wir keinen sicheren Anhaltspunkt oder 

Hinweis, daB della Porta in diesen Jahren schon persbn- 

liche Kontakte zu Michelangelo gehabt hat. Vor 1563 

kommt er weder im Umkreis der Michelangeloschen Ate- 

liergemeinschaft vor, noch in einer der von ihm beherrsch- 

ten bzw. gepragten Bauhutten. Die erhebliche Bedeutung, 

welche Michelangelo schon friih fur della Portas Archi- 

tektur gehabt hat, war offenbar von vornherein kunstle- 

rischer Natur, und so ist es dann auch bezeichnend, daB 

es zwar - wie wir sehen werden - friih Anregungen Buo

narrotis aufnahm, daB seine grbBte Annaherung als Archi- 

tekt aber erst in den siebziger und achtziger Jahren (an 

der Gesu-Fassade oder an St. Peter z.B.) erfolgte - das 

Resultat jahrelanger Auseinandersetzung und nachdem er

Strade ad ornatum urhis den Abbruch von Hausern, die einem 

ansehnlichen Ausbau der StraBe in conspectu S. Catering a) e ent- 

gegenstanden (E.Re, Maestri di strade, Rom 1920, 74 n. 90).
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12. Giacomo della Porta: Entwurffur die Porta del Popolo, Florent^ 

Uffigien 3002A

13. Giacomo della Porta: Entwurffur den Aufsat? der Porta del Popolo, 

Floren^ Uffigien 1785 Orn.

14. Giovannantonio Dosio: Schriftprobe aus einer Misurf. S. Salvatore 

in Arsoli, Rom Archivio Massimo

Buonarroti auf mehreren unfertig liegen gebliebenen Bau- 

stellen nachgefolgt war.

Die friihesten deutlichen Zeugnisse fur sein langsames 

Nach-vorne-Riicken, erste Anzeichen dafiir, dab der junge 

della Porta sich als „vielversprechender junger Mann“ zu 

profilieren begann, zeigen sich in zwei privaten Urkun- 

den: den Verlobungs- und Hochzeitsdokumenten vom 

22. Mai und 5. Juni 1559106, aus denen wir seine Verbin

dung mit der Rbmerin Constanza, der Tochter des Petrus 

Martyr de Regaziis, erfahren. Nachdem er vorher viel- 

leicht im Quartier der Lombarden, am Arco di Tripoli, ge- 

wohnt hatte107, war er nun schon Besitzer eines allerdings

106 Erwahnt schon bei Jacovacci V, Ottobon.lat. 2549, fol.1071

(freundl. Hinweis v. Herrn Leitenitz-De Angelis); dorther wohl 

die falsche Lesung des Familiennamens von G.d. P.’s Gattin 

,,de Rogeriis“ im Calendario d’Oro (1895), Stammtafel. Die 

Originaldokumente fanden sich im ASR: 1) der Verlobungs- 

vertrag vom 22. Mai 1559 zwischen dominus PetrusMartir quondam 

Cristofori de regaziis ro(manus) fur seine Tochter, die honesta 

puella Constanza auf der einen und d(ominus) Jacobus quondam 

Bart(olomei) Januensis della porta scultor auf der anderen Seite 

(Arch.d.Coll. Not.Capit., C. Saccoccius, t. 1517, fol. 339-340r). 

das entsprechende Hochzeitsdokument fur G. d. P. und Con

stanza de Regaziis vom 4. Juni 1559 (ibid. fol.366v). - Con

stanza war sichtlich aus ,,gutem Hause“; 1564 begegnet sie noch 

einmal als Vertreterin ihres Mannes vor dem Notar (ibid. 1.1524, 

fol. 244) und dann am 25. Mai 1574 bei der Taufe ihres Sohnes 

Giovanni (Schiavo, Notizie, 41). Eine heute abgegangene Grab- 

platte vor der della-Valle-Kapelle im linken Seitenschiff von 

S. Maria in Aracoeli trug die Inschrift: d.o. m. constantiae 

A PORTA DE REGALIBUS (sic!) ET OCTAVIO EIUS FILIO JACOBUS A 

PORTA CONIUGI OPTIMAE FILIO CARISSIMO POSUIT ANNO DOMINI 

mdlxxxxii (Forcella I, 203 No. 774). Da Ottavio d.P. bereits 

1590 gestorben ist (AV, Ind. General. Mortuorum [1572-1913] 

Lib.primus, S.Marco,1590) bezeichnete die Platte wohl das 

Todesjahr der Mutter, deren hier von G.d.P. zusammen mit 

dem Sohn gedacht wurde.

G.d.P. hat spater ein zweites Mai geheiratet: eine Criptia de 

Juventis; ihre drei Kinder aus ihrer ersten Ehe mit Paulus de 

Juventis: Lucretia, Faustina und Clesia wurden nach seinem 

Tod am 5. Sept. 1602 mit Stoffen, Kleidungsstiicken, Geld fur 

ein Haus und Aussteuer sowie - bemerkenswert fur die Erben 

des architetto della fabbrica di S. Pietro — einer Medaille von St. 

Peter abgefunden. Als ihrprocuratore erscheint G.d.P.’s altester 

Sohn Bartolomeo (ASR, Coll. d. 30 Not. Capitol. Off. 18, Not. 

C. Cardinus, t. 55, fol. 688-689v; vgl. auch Anm. 92). - Zu be- 

riicksichtigen jetzt auch: Tiberia, passim.

107 Vgl. Anm. 97.
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noch kleinen Hauses in dem aufbliihenden vornehmen 

Rione Campitelli, an der Westseite der via pubblica que ducit 

ad capitolium, d. h. der heutigen Via Aracoeli, nahe der 

Cordonata108. Man braucht nur an seine spatere Tatigkeit 

als stadtischer Architekt und Baumeister des Kapitols so- 

wie den benachbarten Gesu zu denken, um zu verstehen, 

daB della Porta zeitlebens bier wohnen blieb und daB er 

diesen Besitz mit wachsendem Wohlstand arrondierte und 

ausbaute109. Schon bald konnte er auch als einer der „Ho- 

noratioren“ des Quartiers von seinen Mitbiirgern in den

Stadtrat delegiert werden. Als das 1569 zum ersten Mai 

geschah110, lag allerdings das Ereignis, welches dem „An- 

fanger“ della Porta auch nach auBen und offiziell zum 

Durchbruch verhalf (und das zugleich die obere zeitliche 

Grenze dieser Untersuchung markiert): seine Ubernahme 

als architetto del popolo romano111, bereits sechs Jahre zu- 

riick.

108 Schon im Verlobungsvertrag (s. Anm. 106) wurde etas domus 

sita in urbe in Reg(ione) Campitelli cui a duobus lateribus sunt bona 

d(omini) Johannis Bapt(ista)e q(uondam) d(omi)ni Marij Salamoni 

retroviculus vicinalis ante via pub (bli)ca qu(a) e ducit ad Capitolium... 

erwahnt. Dieses Haus befand sich offensichtlich an der heutigen 

Via Aracoeli, zwischen dem jetzigen Palazzo Pecci-Blunt (da- 

mals: Fani pres so i quali Giacomo havea le sue case; cf. Baglione, 82) 

und der Ecke gegeniiber der Cordonata. Im Jahre 1561, am 

25. August, konnte G. d. P. auch bereits einem Baptista, Sohn 

des Lazarus de Cianti, Zimmermann aus Pisa, 200 sc. leihen 

ASR, Arch. d. Coll. Not. Capit C. Saccoccius, t. 1519, fol. 

617vf.). Als Cianti seine Schuld nicht sofort begleichen konnte, 

iiberlieB er Giacomo 1567 eine Vigna an der Porta Portuense, 

nicht zu verwechseln mit der in Anm. 23 erwahnten tenuta 

ebenda) mit einer Riickerwerbsklausel (ibid. t. 1528, fol. 1207v- 

1209v). Am 20. Aug. 1578 nahm er sie zuriick (ibid. fol. 1207 v, 

Randvermerk), so daB sie in den NachlaBinventaren G. d. P.’s 

dann nicht mehr vorkommt.

109 Folgende Haus- und Grundstiickskaufe lieBen den Besitz lang- 

sam zu einem die ganze Ecke zwischen Via Aracoeli und heuti- 

ger Via del Teatro Marcello verklammernden Komplex (spater: 

Palazzo Massimo d’Aracoeli) zusammenwachsen:

1) am 24.1.1565 Erwerb eines neben dem Kloster Torr’de Spec- 

chi westlich der StraBenecke gelegenen Hauses von Jacobo 

Mazza aus Ostia (ASR, Fondo d. Not. Capitol., Not. G. Saccoc

cius, t.1524, fol.244v-246).

2) am 20. April 1575 Kauf eines unmittelbar an G.d.P.’s ersten 

Besitz gegen das Kapitol hin anschlieBenden, neben dem Besitz 

seines Gonners Tommaso de Cavalieri gelegenen Hauses von 

Fulvia Tascha, verw. Muti (ibid. 1.1543, fol.315r f. mit zusatz- 

lichen Dokumenten: fol. 317 und 331); beim possesso, am 

2. Mai d. J. erschien Jo(ann)es delfontana da lucano (= Giovanni 

Fontana, der Bruder Domenicos) als Zeuge (ibid. 339r).

3) am 7. Aug. 1577 Kauf eines offenbar verfallenen, halben Hau

ses von della Portas Nachbarn Mario Fani und Fulvia Tascha 

(ASR, Trib. d. Strade, Not. O. Gracchus, t. 44,III, fol. 300 v bis 

302), unter Berufung auf die baulustige Nachbarn begiinsti- 

gende Bauordnung Gregors XIII. von 1574. Gutachter waren 

dabei zwei Fachleute aus G.d.P.’s engstem Umkreis: B. Gritti 

(vgl. Anm. 53) fiir ihn selbst und G. Caronica (vgl. Anm. 65) 

fur die Verkaufer; der possesso erfolgte am 7. Aug. 1577.

4) am 20. Aug. 1579 Erwerb des erwahnten Anwesens von 

Tommaso de Cavalieri - hochstwahrscheinlich das Eckgrund- 

stiick gegeniiber der Cordonata und wohl ein Konglomerat meh- 

rerer kleiner Hauser (ASR, Fondo d.Not. Capit. Not. C. Saccoc

cius, 1.1552, fol. 79). Der AbschluB erfolgte im Hause des 

dutch seinen Konkurs beriihmt gewordenen Bankiers Tiberio 

Ceuli; am 21. April 1580 wurde der Kauf rechtsgiiltig.

5) am 2. Dezember 1580 Ubereinkunft G.d.P.’s und des begii- 

terten Silvestro Gottardo, die ebenfalls benachbarte casa di 

mlesser) Francesco Crociano del giardino delle merangoli zu erwerben 

(ibid. 1.1554, fol. 325). G.d.P. blieb es expressis verbis iiber- 

lassen, eventuell einen ProzeB gegen Crociano Zu fiihren; er 

beabsichtigte also wohl einen urbanistisch wirkungsvollen Neu- 

bau auf den zusammengefaBten Grundstiicken und wollte dafiir 

vermutlich die mit der ausdriicklich genannten Bulle Gregors 

XIII. von 1574 gegebenen Moglichkeiten eines Zwangsverkaufs 

nutzen. Beides ist ihm offenbar nicht, zumindest nicht in vollem 

Umfang, gelungen.

Die heutige, stark verbaute Anlage gibt auf Anhieb zwar nichts 

mehr her, aber das Inventar vom 31. Okt. 1602 (vgl. Anm. 92, 

98) erwahnt an der Cordonata immer noch 5 getrennte della 

Porta-Hauser: 1) una Casa dove lui habitava posta su la piaa^a di 

Ca(m)pidoglio coin) suo C'ortile, ca(n)tine, fontana, tinello (und mit 

zwei Hauptstockwerken, das ObergeschoB u.a. mit einer sala 

und einem Arbeitsraum) - 2) m altra Casa gra(n)de attaccata a 

quella co(n) la Rimessa del Cocchio, dove al prese(n)te habita il 

Sig(no)r Marcello S(an)ta Croce... - 3) Ite(m) un altra Casa su 

la Ca(n)tanata dove habita m(esser) Paolo spetiale... - 4) Ite(m) 

un'altra Casa attaccata alia d(ett)a Casa del Cantone dove alprese(n)te 

habita... (freigelassen)“ - 5) Ite(m) un'altra Casa attaccata alia 

soprad(ett)a dove habita al preset n)te il sig(nor) Alfonso Avila ... 

co(n) cortile, fontana ca(n)tina stalle et altlji Mera(n)goli ... Da- 

zu schuldeten G. d. P.’s Erben den Nachkommen Crocianos da- 

mals noch ca. 6000 sc. - Der Zeitpunkt des Erwerbs der Grund- 

stiicke fiir zwei weitere 1602 genannte Hauser (ibid. fol. 682 

paste a’Mo(n)tecavallo nella strada Pia passato le 4 fontane attaccate 

insieme, una delle quali vi ha fontana cortile di mera(n)goli lavatore et 

si apigiona sc. 601'anno et ne ma(n)cha afabricare la facciata dina(n)gi, 

et I'altra no(n) e finita difabricare et in essa vi e Cortile di mera(n)goli 

senga fontana") ist nicht bekannt. Vielleicht besteht hier ein Zu- 

sammenhang mit dem von Baglione G.d.P. zugeschriebenen 

Palazzo Mattei (dazu und zu anderen Kiinstlern bzw. Kunst- 

handwerkern in dieser Gegend: Schwager, Rez. Wasserman, 265 

No. 124-127).

110 Unter den Cittadini Romani che avevano luogo in Consiglio (AC, 

Cred.I, t.4, 1569-1584) erscheint G.d.P. fiir den Rione Campi

telli zuerst 1569 (ibid. fol.71), dann erneut 1584 (ibid. fol. 162). 

1569 ist er auch einmal unter den Consiliarii aufgefiihrt (AC, 

Cred.I, t.24, fol. 12). Ob man ihn auch in dem Sindicus, der die

ses Amt im Jahre 1581 zusammen mit Mutius Lei innehatte, 

wiedererkennen darf (ibid. t. 28, fol. 54), oder in dem nicht na- 

her charakterisierten facobus Porta, der fiir das Trimester Januar/ 

Marz 1580 unter den Pacerii erscheint (ibid. fol. 13 v), mag offen 

bleiben. Zu seinen Namensvettern im Stadtregiment vgl. 

Anm. 23.

111 Seine erste Erwahnung als architetto successo dopo la morte de 

m(aest)ro Guidetto erfolgte mit einer Zahlung fiir bereits Ge- 

leistetes am 12. Dez. 1564 (s. auch Anm. 20).
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Ill

Selbst wenn man iiberzeugt sein darf, daB nicht Konnen 

allein sondern auch Beziehungen (die aber angesichts der 

scharfen Konkurrenz ein begriindetes Vertrauen in die 

Qualitaten des jungen Architekten voraussetzen) Giacomo 

della Porta zu seiner Stellung bei der Stadt verholfen ha- 

ben, bleibt sein rascher Aufstieg zum Stadtarchitekt er- 

staunlich. Um so wichtiger ist es, sich abschlieBend alles 

das, was wir tiber seine unmittelbar vorausgehenden, selb- 

standigen architektonischen Arbeiten in Ertahrung bringen 

konnen, anzusehen.

Bei dem Versuch, Giacomos Nachnamen mit einem er- 

folgreichen Portal-Entwurf in Verbindung zu bringen, be- 

zog sich Bellori ausdrucklich auf das Tor der ,,Vigna 

de’Grimani“, d.h. das Gartenportal der „Horti Grimani“ 

des durch seinen Konflikt mit der Inquisition bekannt ge- 

wordenen Patriarchen von Aquileia112. Dieses Tor, dessen 

Position an der Strada Pia (=. Via XX Settembre) auf den 

Romplanen seit Cartaro (1576) und Du Perac (1577) nach- 

weisbar ist113, und dessen Gestalt in einer der bekannten 

Anhangtafeln zu Vignolas ,,Regola delli Cinque Ordini 

d’Architettura“ nachgestochen wurde (Abb. 10), geht 

sicher nicht auf einen Michelangelo-Entwurf zuriick, wie 

uns diese Stichserie glauben machen mbchte114; aber es 

112 Zur Vigna Grimani: Lanciani I, 138 und III, 177, 199, 233;

P. Adinolfi, Roma nell’Eta di Mezzo, Rom 1881, II, 322; L. Cal

lari, Le Ville di Roma, Rom 1968, 57-60. Zur Lage d. Vigna: 

Hiilsen, Antikengarten, Abb. 29, 30, 31, 33, 34. Das Terrain 

wurde am 22. Febr. 1539 durch Kardinal Marino Grimani (vgl. 

S. 121) erworben (Callari, 60); ein nachstes Mai ist sie am 

30. Juli 1554 erwahnt (Lanciani III, 177), als bona bo(nae) mi 'mh- 

riae) Card(ina)lis Grimani. Am 17. August 1565 schlieBlich hieB 

der Besitz bona R(everendissi)mi patriarchal Aquiligensis Veneti, 

cioe del card (inale) Grimani, (Lanciani I, 138). Damals war der 

eigentliche Besitzer also schon der Patriarch von Aquileia Gio

vanni Antonio Grimani, der es wegen seiner Schwierigkeiten 

mit der Inquisition nie zum Kardinal brachte (L. v. Pastor, 

Gesch. d.Papste imZeitalter der Renaissance VI, Freiburg 1923, 

166; VII, 1923 517-520).

113 Vgl. Schwager, Porta Pia, Abb. 30 und Hiilsen, Antikengarten, 

Abb. 30; bei Cartaro ist es das mittlere der drei in die Einfas- 

sungsmauer der Strada Pia eingelassenen Portale zwischen der 

Ostecke der spateren Quirinalsgarten und S. Susanna; bei Du 

Perac ist die Vigna Grimani bezeichnet. Auf dem Bufalini-Plan 

von 1551 (Hiilsen, Antikengarten, Abb. 29) und dem Ligorio- 

Plan von 1552 (ibid. Abb. 33) fehlen Portal und zugehdriger 

Weg in der Vigna noch, auf dem Falda-Plan von 1676 schon 

wieder. Die Porta ist der Erweiterung der papstlichen Quiri- 

nals-Villa Zum Opfer gefallen (vgl. J. Wasserman, The Quirinal 

Palace in Rome, in: ArtBull XLV [1963] passim; die Porta 

Grimani ist dort allerdings nicht ausdriicklich erwahnt).

114 Wann die Anhangtafeln mit einigen Vignola-Entwiirfen und

teils echten, teils zugeschriebenen Michelangelo-Exempeln dem

urspriinglichen Text angefiigt wurden, steht noch nicht mit

Sicherheit fest. Walcher Casotti I, 173, nimmt das Jahr 1602 an.

entstand zweifellos mit den beiden anderen, an gleicher 

Stelle reproduzierten Portalen der Villen Pio Carpi und 

Caetani (Sermoneta)115 zusammen zwischen der zweiten 

Halfte des Jahres 1560 und Mitte Juni 1561. Damals lieB 

Pius IV. mit erheblichen Erdbewegungen die antike Alta 

Semita zu seiner neuen Strada Pia ausbauen (an deren Ende 

dann Michelangelos Porta Pia entstand116) und veranlaBte 

die Besitzer der angrenzenden Garten, neue Gartenmauern 

und representative Tore anzulegen117; auBerdem kommt 

auch nach allem, was wir tiber die Rom-Aufenthalte des 

Patriarchen wissen, eigentlich nur dieser Zeitraum in 

Frage118. Wenn Belloris Zuschreibung stimmt, hatte man 

also (was dieser ja auch meinte) eine der ersten, wenn nicht 

die erste selbstandige Arbeit della Portas vor sich. Aber 

hat Bellori wirklich recht, nachdem er doch schon in der 

Namensfrage offensichtlich einer Anekdote aufgesessen 

ist?

In der von uns benutzten Edition von Marchetti (Siena 1635) 

erscheint die P. Grimani auf Tafel XXXXIII. Zu den Strada 

Pia-Toren vgl. auch Ackerman II, 131; allerdings ist dort eines 

der Tore zweimal unter den Namen sich nachfolgender Besitzer 

der selben Vigna aufgefiihrt (P. Pii Carpensis und P. del... Duca 

Sfor^a), so als handle es sich tatsachlich um zwei Tore. - In einer 

Serie von Zeichnungen nach romischen Gartentoren in Wind

sor, die wegen ihrer engen stilistischen Verwandtschaft mit der 

Hauptgruppe der Modeneser Skizzenbuchblatter Dosio zuge- 

schrieben werden muB (vgl. auch Frommel II, 8 u. Ill, T. 185a 

u. b), findet sich noch eine vor allem im Figiirlichen etwas ma- 

nieriert-geglattete Frontalansicht der Porta Grimani mit der 

Legende: Porta della vignea del patriarcha d’ Aquileia a montecavallo 

nella via pia le collon (n)e sono | fuor del mu(ro) non ne misurata ma e 

fat(t)a solo p(er) I’Inventione (Windsor Castle, Inv. No. 10484).

115 Beide standen an der Strada Pia. Fur die Porta der Vigna des

Pio Carpi (abgeb. bei Ackerman, Michelangelo I, Fig. 80b) 

gibt es mit dem Tode des Besitzers am 7. Mai 1564 einen ter

minus ante; Aldovrandi erwahnt sie 1556 noch nicht (vgl. vor 

allem Hiilsen, Antikengarten, 43-84 passim). Eine m.W. un- 

publizierte Zeichnung dazu in der Miinchner Graph. Sig., Bi- 

biena-Klebeband II, 137, Inv. No.35343b (mit einer der Vi

gnola zugeschriebenen Porta Faulle von Viterbo sehr ahnlichen 

Torskizze daneben) tragt die wohl zeitgendssische Bezeichnung 

del Moscha vecchio.

116 Schwager, Porta Pia, 38-44, 61-75 passim.

117 Ibid., 40 u. Anm. 35.

118 Nachdem ein schwebendes Haresie-Verfahren schon jahrelang 

seine Kardinalserhebung verhindert hatte, konnte Grimani seit 

Oktober 1560 wieder hoffen. Pius IV. gab dem Drangen der 

Signoria von Venedig nach und versprach, ihn in der nachsten 

Promotion zu beriicksichtigen. Es ist anzunehmen, daB Gri

mani (der in Erwartung der Entscheidung in Rom weilte) - um 

sich dem Papst gefallig zu erweisen - dessen Wunsch nach Aus- 

schmiickung der neuen Strada Pia durch Errichtung eines re- 

prasentativen Tores schleunigst nachkam. Als terminus ante fur 

den Beginn hat die Abreise des Patriarchen nach September 1561 

zu gelten, als die Inquisition doch noch einmal ihre Einwilligung 

in Grimanis Promotion verweigern zu miissen glaubte (vgl. 

Pastor VII, 517-201).
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15. Aufienfassade der Porta del Popolo, Stich von Rossi 1829 (Ausschnitt)

Drei bisher unbeachtete, dem Giacomo della Porta zu- 

geschriebene Uffizienzeichnungen (die Blatter 3001 A, 

3002A, u.Orn. 1785119; Abb.11,12,13) helfen uns, diese 

Frage auf iiberraschende Weise eindeutig zugunsten Bel- 

loris zu beantworten. Alle drei scheinen skizzenhafte Stu- 

dien fur ein und dieselbe, mit dem Medici-Wappen Pius’ IV. 

geschmiickte Torkomposition; alle drei - darauf fuBt die 

Zuschreibung - sind rechts oben von der Hand G. A. Do- 

sios mit den Worten Di jac(om)o della Porta[architettoJ be- 

zeichnet120. Es ist bekannt, daB Dosio die Projekte anderer 

119 Erwahnt bei P.N. Ferri, Indice ... dei Disegni di Architettura 

Civile e Militate esistenti nella R. Galleria degli Uffizi in Fi

renze, Rom 1885, und bei Hiilsen, Skizzenbuch, 70, 72. Ferri 

fiihrt sie unter Dosio, Hiilsen ebenfalls, doch mit Fragezeichen 

(Uffizien 1786 Orn. erwahnt Hiilsen nicht). - Vor Jahren, als 

man solches Material noch nicht in den Roll-Schubladen der 

Hertziana-Fotothek „erfassen“ konnte, brachte mir auf meine 

Bitte Graf Metternich erstmals genauere Angaben (und eine 

kleine Handskizze!) von den Blattern nach Rom; damals fing 

an, was an dieser Stelle dankbar zu einem vorlaufigen AbschluB 

gebracht wird!

120 Uffizien 3001 Ar ist eine Federzeichnung, dunkelbraun, nicht

laviert, ohne Wasserzeichen, 135 X 104 mm, mit der Bezeich-

nung: Di jac(op)o della porta. — Uffizien 3002 Ar entspricht ihr

als Zeichnung bis auf das Format (160 X 128 mm) und die Le- 

gende (Di jac(op)o della porta Architetto') genau. Uffizien 1785 

Orn. ist mit dem nicht von gleicher Hand gezeichneten Blatt 

1786 (s. unten) zusammen aufgezogen, gehort aber bis auf die 

MaBe (153 X 91 mm) eindeutig mit den anderen beiden Blat

tern zusammen (die Bezeichnung diesmal wieder wie Uffizien 

3001 Ar). Uffizien 3002 A ist am oberen Rand nachtraglich be- 

schnitten; vielleicht waren alle drei Blatter Teile eines groBeren

kopiert121 oder fremde Zeichnungen gesammelt und dann 

selbst beschriftet hat122; da er auBerdem wahrend der in 

Frage kommenden Jahre in Rom war und zudem wieder- 

holt direkte Kontakte mit della Porta gehabt hat123, kann

Bogens. - Die Schrift gibt sich als diejenige Dosios zu erkennen, 

sobaid man sie mit der von uns abgebildeten (Abb. 14), aus 

einer authentischen Steinmetzen-Misur Dosios fur S. Salvatore 

in Arsoli genommenen Schriftprobe vom 2. Februar 1582 (AM, 

Arm. II, prot. I, t. 37, fol. 118r-119 v) vergleicht; auch Wachler, 

204, halt Uff. 3001 A und 3002 A fiir G. d. P.-Zeichnungen aus 

Dosios ,,Sammlung“. - Uffizien 1786 Orn. zeigt nur sehr auBer- 

liche, (motivisch und als reine Federzeichnung) Anklange an 

unsere Blatter; an sich gehort diese Zeichnung eindeutig mit 

Uff. 2844 Ar und v, 2845 Ar und v, 2846 Ar und v zusammen, 

d. h. auch stilistisch in den engeren Dosio-Bereich.

121 Vgl. bes. das von Luporini veroffentlichte Modeneser Skizzen

buch Dosios (E. Luporini, Un libro di disegni di Giovanni 

Antonio Dosio, in: Critica d’Arte N.S. IV [1957], 442-467; 

ibid. V [1958], 43-72); s. auch u. S. 136 und Anm. 123, 147.

122 Vgl. u.a. die auch stilistisch von Dosio abzusetzende Zeichnung 

Uffizien 225 Ar mit der Dosio-Beschriftung Di Tiberio Calcagni 

e sua invention (vgl. Schwager, Porta Pia, Anm. 143, 144); auch 

die im Modeneser Skizzenbuch (s. Anm. 121) vereinten Blatter 

sind sichtlich nicht alle von Dosio gezeichnet (vgl. Schwager, 

Del Duca, Anm. 33).

123 Zu Dosio in Rom und der romischen Umgebung wahrend der 

fiinfziger und sechziger Jahre vgl. Hiilsen/Skizzenbuch, III-V; 

L. Wachler, 146-149, 232-238; Th.-B., IX, 493; s. ferner Anm. 

114,144. - Auch spater scheinen sich della Porta und Dosio wie- 

derholt nahe gekommen zu sein. Dosios Misur in Arsoli (vgl. 

Anm. 120) entstand, nachdem vorher G. d. P. fiir das Castello und 

hochstwahrscheinlich auch fiir S. Salvatore Entwiirfe geschaf- 

fen hatte. - Die Nachricht, daB Dosio 1569 im Auftrag Pius’ V. 

fiir die terra del bosco in Carrara Marmor brach (u.a.: Wachler, 

147), bezieht sich vermutlich auf das von romischen Kiinstlern 

geplante und z.T. „vorfabrizierte“ Bosco Marengo und dort 

wohl auf das spater leer gebliebene Grabmal Pius’V., dem einige 

Skizzen des Modeneser Dosio-Skizzenbuches (s.u.) recht nahe 

kommen. Die Literatur (M. Ferrero Viale, La Chiesa di S. Croce 

a Bosco Marengo, Turin 1959, passim u. bes. 37-40; Pastor VIII, 

91, 629 No. 4) nennt Giannantonio Buzzi (vgl. Schwager, Porta 

Pia, Anm. 208) als Autor des Grabmals, eine erhaltene Quellen- 

kompilation des romischen Notars Claudio della Valle im Pfarr- 

archiv von Bosco Marengo hingegen Ludovico Buzio; beide 

kommen jedoch als alleinverantwortliche Autoren des recht an- 

spruchsvollen Werkes kaum in Frage. - G.d.P. wurde im Spat- 

herbst 1571 vom Papst zur Baukontrolle nach Bosco entsandt 

und blieb dort bis Januar 1572 (Pastor VIII, 630; Ferrero, 39; 

vgl. ferner Ackerman/Lotz, 23 f.). - Bei S. Luigi dei Francesi 

kam G.d.P. unmittelbar nach Dosio an den Bau (Schwager, Por

ta Pia, Anm.174); man wundert sich also nicht uber eine als mo- 

dello della porta de S(an) to Dionisio beschriftete Zeichnung in Do

sios Modeneser Skizzenbuch (Bibl. Estense, Cod. 1755 Ms. Z2,2 

fol.96r), zumal sich dort noch mindestens eine weitere mit 

G.d.P. zusammenhangende eigenhandige Dosio-Skizze befin- 

det (vgl. Anm. 147). - Und wenn zwei Dosio-Briefe von 1574/79 

doch die 1573 konzedierte Altoviti-Kapelle unter dem Turm- 

joch der Trinita dei Monti in Rom meinen sollten und nicht 

(wie Wachler, 177-180, wenig schliissig argumentiert) den Al- 

toviti-Chor von SS. Apostoli in Florenz, dann ware Dosio wohl 

auch hier mit oder kurz vor G. d. P. am gleichen Bau tatig ge- 

wesen. - SchlieBlich hat G.d.P. Dosio offenbar im Jahre 1586
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man deshalb annehmen, daB er wuBte, was er hier schrieb. 

- Sieht man nun genauer bin, so erkennt man, daB sowohl 

der kompositionelle Gedanke als auch die Einzelmotive 

der Uffizienzeichnungen so weitgehend mit der Porta Gri- 

mani (Abb. 10) ubereinstimmen, daB es sich zwar wegen 

des Papstwappens sicher nicht um dasselbe Objekt han- 

delt, unbedingt aber um den gleichen Entwerfer. Dosios 

Beischrift bestatigt also Belloris Zuschreibung, und um- 

gekehrt stiitzt Bellori Dosios Glaubwiirdigkeit. - Wofiir 

waren aber die Uffizienentwiirfe mit dem Wappen Pius’ IV. 

bestimmt? Wieder ist die Antwort einfach und iiberra- 

schend zugleich: die Florentiner Zeichnungen sind Ent- 

wiirfe fur die AuBenfassade der 1561-65 erneuerten Porta 

del Popolo (Abb. 15), die ihre Entstehung derselben ur- 

banistischen Initiative Pius’ IV. verdankt wie die Porta 

Pia und die Vignen-Portale an der Strada Pia124. Nur 

ist die Porta del Popolo keineswegs von Giacomo della 

Porta gebaut worden, sondern - wie die Urkunden bezeu- 

gen - von Nanni di Baccio Bigio, dem allerdings (wenn 

man Vasari und den Anhangtafeln von Vignolas ,,Regole“ 

bzw. Baglione folgt) Anregungen oder Entwiirfe Michel

angelos und Vignolas vorgelegen haben sollen125. Zudem 

stellt die ausgefiihrte Fassade gegeniiber solchen zeichne- 

rischen Entwiirfen trotz evidenter Entsprechungen doch 

eine ausgesprochene Banalisierung dar, offenbar mit dem 

Ziel, das Tor programmatisch auf eine antikische Triumph- 

bogenfassade hin zu stilisieren126. Unter diesen Umstanden 

muB man die della-Porta-Projekte an den Anfang des Un- 

ternehmens setzen, also wohl wie die Porta Grimani um 

1560/61 datieren. Dazu paBt, daB es sich um Entwurfs- 

Alternaliven handelt. - Doch damit stoBen wir auf ein wei- 

teres Teilproblem: sind es - wie es gerade auch fur Ken

ner der Materie naheliegen konnte - Dosio-Kopien, oder 

haben wir hier eigenhandige Entwurfsskizzen Giacomo 

della Portas vor uns - also die friihesten Zeichnungen, die 

bisher von ihm bekannt geworden sind? Das letztere

als Hofarchitekten an die Gonzaga empfohlen (A. Bertolotti, 

Artisti in relazione coi Gonzaga, in: Atti e Memorie delle RR. 

Dep.Storia Patria p.le Provincie Modenesi e Parmensi, Ser. Ill, 

Vol. Ill, P.I. Modena [1885], 18); die Identifizierung der bei Ber

tolotti nicht namentlich genannten Architekten mit G. d. P. und 

Dosio drangt sich jedenfalls vom Zusammenhang her auf.

124 Vgl. Schwager, Porta Pia, 61-75 passim, ferner Anm. 35, 55, 

214, 240, 241.

125 Ibid. Anm. 55. Erganzend: Baglione, 8: ... E eseguitb Vedificio 

della bella Porta del Popolo nella via Flaminia da Michelagnolo comin- 

ciato con ornamenti di mirabile architettnra -wobei die Michelangelo- 

Zuschreibung wohl auf Vasaris Text liber die P. Pia zuriick- 

geht (Schwager, Porta Pia, 38f.) und auf die Verbffentlichung 

im Anhang der Cinque Ordini (Taf. XXXIX/XXXX der Ausg. 

v. 1635; vgl. Anm. 114).

126 Schwager, Porta Pia, 66, bes. Anm. 240.

7 6. Giovannantonio Dosio: Zeichnung nach Michelangelos Kuppelmodell 

fur St. Peter, Floren^ Uffirien 94 Ar

scheint der Fall zu sein: zunachst sind die Zahlen, die im 

Gegensatz zu den Dosio-Legenden wie gedankenlos auf 

die Blatter geworfen wurden, u. E. nicht von Dosio, son

dern hochstwahrscheinlich von della Porta127; dann - und 

das ist weit wichtiger - besitzen die eigentlichen Zeich

nungen in all ihrer Unordentlichkeit und Vehemenz eine 

wesentlich starkere Sinnlichkeit - im „Strich“ und in der 

differenzierenden Erfassung des Gegenstandlichen - als 

alle mir bekannten, vergleichbaren Federskizzen Dosios. 

Je langer man sich z. B. ein Blatt wie die haufig diskutierte 

Dosio-Zeichnung Uffizien 84Ar. (nach dem Kuppel

modell Michelangelos fur St. Peter128; Abb. 16) ansieht,

127 Vgl. Abb. 17 und dazu Anm. 131.

128 Zur Einordnung dieses Blattes u.a. Ackerman II, 99, 15-110 

passim; R. Wittkower, La Cupola di S. Pietro di Michelangelo 

Florenz 1964, 15-45, 56-77 passim.
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77. Giacomo della Porta: Berechnungsnoti^enfiir Verschalungsgeriiste 

in St. Peter, Rom Archivio di Stato

um so starker empfindet man die eigentiimliche Distanz, 

mit der der Florentiner - trotz scheinbarer Fluchtigkeit 

des Striches - dem Objekt gegeniiberstand. Vergleichs- 

weise wirken solche Blatter abstrakt, durchsichtig; der ein- 

zelne „Gegenstand“ wird in der graphischen Chiffre neu- 

tralisiert (was nicht das Gleiche ist wie das gattungsspezi- 

fische Abkiirzen von architektonischen Standardelemen- 

ten - Gebalken, Basen, Rahmen etc. - durch allgemein ver- 

breitete Formein129). Damit ist angesichts von Dosios Le- 

gende an der Autorschaft della Portas eigentlich nicht 

mehr zu zweifeln; stutzig machen konnte lediglich die Tat- 

sache, daB alles, was an della-Porta-Zeichnungen bisher 

bekannt ist oder dafur gehalten wird, so ganz anders aus- 

sieht. Doch waren das bislang - etwa der groBe Wiener 

Fassadenentwurf fiir S. Andrea della Valle (Abb. 3-5) -

129 Soldi Abkiirzen von bestimmten architektonischen Vokabeln 

auf Skizzen dieser Stufe und Kategorie war weit verbreitet. Hier 

sei nur an Michelangelos mit der Feder skizzierte Architektur- 

entwiirfe erinnert (z.B. Ackerman I, fig.40, 12a-c, 13b, 27), 

die gleichwohl hinsichtlich der personlichen Faktur nichts Zu 

wiinschen iibriglassen. 

immer auf Effekt abzielende, sorgfaltige Reinzeichnungen, 

oder - wie zwei Plane des Fondo Mascarino130 - mit dem 

Lineal gerissene Projektentwicklungen, nie freie Entwurfs- 

skizzen. Zieht man dagegen eine allerdings ganz technisch 

gemeinte Handskizze della Portas aus den Akten der Bau- 

hiitte von St. Peter131 (Abb. 17) zum Vergleich heran und 

subtrahiert, was hier naturgemaB an bildnerischem Elan 

fehlt, dann erkennt man, daB Giacomo beim skizzierenden 

Entwerfen, wenn er noch nicht die differenzierte Endform 

und den optischen Effekt anstrebte, sehr wohl so gezeich- 

net haben kann wie der Zeichner der Porta-del-Popolo- 

Blatter. - Damit bleibt nur noch die Frage, welche Rolle 

diese friihen della-Porta-Zeichnungen fiir die Porta del 

Popolo gespielt haben. Einen offiziellen Auftrag der Bau- 

verwaltung hatte della Porta gewiB nicht, sonst wiirde er 

irgendwie in den erhaltenen Akten oder der sonstigen 

Tradition vorkommen. Auch daB der oberste Bauherr 

Pius IV. ihn um Entwiirfe angegangen hat (die man dann 

Nanni zur Ausfiihrung oder Orientierung iiberlassen hatte) 

ist bei dem kaum bekannten jungen Mann unwahrschein- 

lich; das ware schon eher bei Vignola denkbar oder Mi

chelangelo, von dem ja Vasari Entsprechendes durchblik- 

ken laBt132. Sollte della Porta hier fiir Vignola gezeichnet 

haben? Wahrscheinlicher ist, daB er fiir Nanni gearbeitet 

hat, der es sichtlich nbtiger hatte, und dessen ausgefiihrte 

Fassade ja von einem zumindest ahnlichen Projekt ausge- 

gangen sein muB. Ubrigens wissen wir zufallig, daB im 

Zuge der Errichtung der Porta del Popolo unter Nanni 

im Jahre 1562 auch der Bildhauer-Steinmetz Nardo de 

Rossi einmal einen disegno geliefert hat133.

Bei der Porta Grimani (Abb. 10) haben wir keinen An- 

laB zu bezweifeln, daB della Porta den Auftrag direkt be- 

kam; von der Kategorie her weniger anspruchsvoll als das 

Stadttor und fiir formale Freiheiten pradestiniert134, war 

dieses Vignen-Portal eine ideale Gelegenheit, es mit einem 

jungen Architekten zu versuchen. - Auch zu dem von 

Josephine von Henneberg ausfiihrlich behandelten Neu-

130 Vgl. Anm. 79 und Schwager, Rez. Wasserman, 258, 263 No. 69 

und 85; abgeb. bei J. Wasserman, Ottaviano Mascarino, Rom 

1966, fig. 74.

131 Die Skizze fand sich in den Akten des Notars Paulus Roverius, 

ASR, Off. 38, Instrumenta, Not. P. Roverius t.3,111 fol.191, 

unter dem 12. Februar 1588; sie erganzt eine handschriftliche 

Bestellung Giacomo della Portas von Holzbalken fiir Lehr- 

geriiste.

132 Schwager, Porta Pia, 38 f.

133 Ibid. Anm. 55. Zu Nardo de Rossi als Zeichner: G. Giovan- 

noni, Antonio da Sangallo i.G., Rom 1959, 160.

134 Vgl.: E. MacDougall, Michelangelo and the Porta Pia, in: 

JSAH XIX (1960), passim, wo dieser Gesichtspunkt stark her- 

ausgearbeitet ist, fiir die Porta Pia freilich zu einseitig (Schwa

ger, Porta Pia, 67 f.).
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bau des „Oratorio del Crocefisso di S. Marcello“ (Abb.9), 

dem Auftrag einer der wichtigsten Erzbruderschaften des 

Roms der katholischen Reform135, und - soweit wir wis- 

sen - della Portas erstem wirklich bedeutenden Auftrag, 

wurde Giacomo um die Mitte des Jahres 1561 direkt be- 

rufen136; man holte ihn zwar zunachst noch mit Guidetto 

Guidetti zusammen, dock iiberlieB dieser Giacomo dann 

das Feld137. Bezeichnend fur die Vorsicht, mit der della 

Porta damals noch zu Werke gehen muBte, sind die ge- 

wundenen Formulierungen, mit denen er, als ihm am 

19. Mai 1562 der Bau von der Bruderschaft endgiiltig an- 

geboten wurde, dieser die Festsetzung der Honorierung 

iiberlieB138.

In der Arciconfraternita del Crocefisso di S. Marcello 

waren mehrere der vornehmsten und einfluBreichsten Ro

mer vereinigt139, darunter auch - wiederholt in fiihrender 

Position - Michelangelos Freund Tommaso dei Cavalieri. 

Schon J. v. Henneberg vermutete140, daB dieser als Kunst- 

und Bausachverstandiger der Stadt auch beim Vatikan ge- 

achtete Mann Betrachtliches zur Bestallung Giacomos als 

Architekt des Kapitol (1564) und von St.Peter (1573) 

beigetragen hat. Die Bekanntschaft beider reichte aber 

wahrscheinlich bis 1559 zuriick, so daB Giacomo vielleicht 

auch schon am Oratario davon profitieren konnte141. - Die 

Bruderschaft verstand es, sich machtige Kardinalprotekto- 

ren auszusuchen, und zwar fur die eigentliche Bauzeit zu- 

erst Ranuccio und nach dessen Tod Alessandro Farnese142. 

Diese Tatsache scheint nun aber nicht nur dazu gefiihrt zu 

135 v.Henneberg, passim; bes. 157-159.

136 Ibid., 161-163, 165.

137 Ibid.

138 Ibid., 162, 166.

139 Ibid., 158f.

140 Ibid, passim, bes. 159, 163f., 167f.

141 Der Verf. hat in seiner Habilitationsschrift (s. Anm. 6), z.T. 

mit anderen Argumenten, auf dieselben Zusammenhange hin- 

gewiesen; vor allem wurde dort schon sehr nachdriicklich fur 

einen nun auch von v. Henneberg (168, Anm. 101) als ,.sugges

tion" zur Diskussion gestellten, maBgeblichen Anteil G.d.P.’s 

an dem meist Tommaso dei Cavalieri gegebenen nuovo disegno 

des Senatorenpalastes von 1564 pladiert. G.d. P. unterschrieb 

nicht nur schon am 1. Februar bzw. 9. September 1563 als 

arcbitetto je eine Misur fiir den Konservatorenpalast und die 

Fontana di Trevi, er begann auch selbst im gleichen Jahr die 

Fontana di S. Giorgio in Velabro, alles ,,stadtische“ Unterneh- 

men (Pecchiai, Campidoglio, 87f.; D’Onofrio, 36, 231 f.; Pec- 

chiai, Acquedotti, 39-41). AuBerdem heiBt es liber den frag

lichen nuovo disegno von 1564 ja kaum zufallig in einem der bei- 

den parallelen Texte: ...disegno ... restato presso di m(esser) 

Thoma(s')o ... (Pecchiai, Campidoglio, 89). Fiir friihe Kontakte 

zwischen beiden spricht, daB Giacomo seit 1559 neben einem 

Anwesen Tommasos am Kapitol wohnte (vgl. Anm. 109). - 

Zu Alessandro Farnese, einem fiir St. Peter wohl noch wichti- 

geren Gonner s.S. 124, Anm. 91, sowie das Folgende.

142 v.Henneberg 162, bes. Anm. 43; 163f.

haben, daB Alessandro sich Giacomos wieder erinnerte, 

als 1564 Vignola an der Gesu-Bauhiitte ersetzt werden 

sollte143, sondern man wird auch vermuten konnen, daB 

der einstige Adlatus oder „Hospitant“ bei Vignola dem in 

diesen Dingen sehr aufmerksamen Kardinal-Mazen schon 

friiher aufgefallen war. Dann hatte ihn aber moglicherwei- 

se nicht nur seine Assoziierung mit dem bewahrten Senior 

Guidetti oder die Bekanntschaft mit Tommaso, sondern 

auch die Gunst der Farnese zu dem Oratorium-Auftrag 

verholfen.

Damit gewinnen zwei weitere Zeichnungen an Interesse, 

die u.E. sicher von della Porta stammen, mit der Farnese- 

Familie zusammenhangen und noch in den sechziger Jah- 

ren entstanden sein diirften: der schon erwahnte Grund- 

riB des Palazzo Farnese in der Berliner Kunstbibliothek 

Hdz.1141 (Abb. 18) und der Entwurf fiir ein eigenartiges 

Farnese-Monument in der Miinchner Graphischen Samm- 

lung No. 5032 (Abb. 19, 20). Der Berliner Plan gehort mit 

drei anderen, dasselbe Projekt reproduzierenden Zeich

nungen - darunter eine von Dosio - zu den um 1560 

(unter Vignolas Bauleitung) sich abzeichnenden Bemii- 

hungen um eine endgiiltige Formulierung des Ruckfliigels 

des Palazzo Farnese144. Er bezeugt della Portas Vertraut- 

heit mit diesem Bau, lange bevor er selbst ihn nach eige-

143 Ibid., 167, Anm. 90, wenngleich die Vorgange der „Abldsung“ 

Vignolas durch G.d.P. doch komplizierter waren, als sie dort 

erscheinen.

144 Berlin, Kunstbibliothek, Hdz. 1141, 68,9x52,5 cm. Feder liber 

Lapis, leicht laviert, von Giacomo della Porta vorwiegend im 

Bereich der riickwartigen Loggia kotiert. Die Bezeichnung im 

Hof vor dem Rlickflugel: Pianta del Palaeo Farnese, del Piano 

terreno wohl von derselben spateren Hand, die den von K. 

Noehles, La Chiesa dei SS.Luca e Martina nell’opera di Pietro 

da Cortona, Rom 1970, 46, Fig. 45 als Projekt G. d. P.’s (Ko- 

pie?) angesprochen Plan Uffizien 2977A beschriftet hat. Die 

Kenntnis der Berliner Zeichnung verdanke ich Frl. Dr. Sabine 

Jacob, die sie in dem demnachst erscheinenden Katalog der 

italienischen Architekturzeichnungen der Kunstbibliothek be- 

handeln wird. Vgl. inzwischen auch schon: Frommel II, 129 

u. Ill, T.56d). Der Plan ist von Frommel (ibid. II, 144f.) als 

Werk eines Anonymus zusammen mit den architektonisch nahe- 

zu identischen Planen Uffizien 3450 A (Ammanati?) und Alber

tina Ital. Az. Rom Nr.1075 (ibid. T.56b u. Ackerman I, 48a) 

iiberzeugend ,,um 1560“ datiert worden und samt den Planen 

49.92.61 und 49.92.74 des Metropolitan Museum, New York 

mit Vignola, dem zu dieser Zeit verantwortlichen Architekten 

des Pal. Farnese in Verbindung gebracht worden (vgl. auch 

Ackerman II, 75-82 passim). - Erganzend und bestatigend sei 

hier angemerkt, daB Albertina Az. No. 1075 offensichtlich von 

Dosio kotiert wurde, der also hier wieder einmal neben G. d. P. 

erscheint (vgl. Anm. 123); ferner, daB sich im Nationalmuseum 

Stockholm noch zwei zugehdrige, bisher unberlicksichtigte 

Plane befinden: No. 3174 der Tessin-Slg. ist eine schematische 

Wiederholung des von Berlin Hdz. 1141 vertretenen Typus; 

No. 1330 der Sig. Cronstedt hingegen (mit der Legende Pianta 

del palap^o S. Angelo qui n(on) e finito') stellt sich als Replik des 

Gartenhofplans Metr.Mus.49.92.74 heraus. Mit einigen ande-
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nem Entwurf vollenden konnte und bestatigt Giacomos 

friihzeitige Verbindung zu den Farnese. Als Zeichnung 

setzt sich dieses Blatt durch die charakteristische Verbin

dung von Zartheit und Prazision gegen die Parallelplane, 

aber auch gegen alles Vergleichbare von Vignola ab. - 

Zum historischen Ort des Mlinchner Entwurfs laBt sich 

sagen, dab das abgebildete Monument wegen des Papst- 

wappens an prominenter Stelle fur den einzigen Pontifex 

der Farnese Paul III. bestimmt gewesen sein muB, und daB 

der Auftraggeber - wegen der Herzogskronen liber den 

unteren Wappen - wohl mit Ottavio Farnese zu identifizie- 

ren ist, dessen Beteiligung an romischen Unternehmen der 

Familie auch sonst belegt ist145. Das nach einer lang- 

ren Grund- und Aufrissen romischer Bauten in Stockholm zu- 

sammen gehdren diese Blatter iibrigens auch sonst aufs engste 

zur Scholz-Tolnay-Gruppe des Metropolitan Museums. Eine 

sehr schematische Skizze des Plantypus der Berliner Hdz. 1141 

enthalt auch der Casale-Klebeband der Madrider Nationalbiblio- 

thek BNM 16—49, fol. 14 (zu anderen Blattern dieses Bandes: 

E. Battisti, Disegni cinquecenteschi per S. Giovanni dei Fio- 

rentini, in: Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura, 

Saggi in Onore del Prof. V. Fasolo VI-VII [1961], 185-194 

passim; Schwager, Porta Pia, 55, Anm. 175).

Obwohl der Berliner GrundriB der gelungenste der Parallel- 

Plane „um 1560“ ist und er sich auch gegen Vergleichbares von 

Vignola eindeutig absetzt, hat man keinen AnlaB, G.d.P. als 

Erfinder in Anspruch zu nehmen. Als architetto wird er nicht 

vor 1578 am Pal. Farnese genannt (Frommel II, 116) und sein 

Eingreifen am Riickflugel fiel moglicherweise erst in die zweite 

Halfte der achtziger Jahre (ibid. II, 146, 148). - Vgl. zu allem 

auch v.Henneberg, Anm. 98.

145 Miinchen, Staatl. Graph. Sig. Inv. Nr. 5032, Bibiena-Klebeband I 

Nr. 116, 53,8 X 30,6 cm, Feder, Bister, zart laviert; aus zwei 

Stricken zusammengeklebt, beschadigt; Wasserzeichen: drei- 

sprossige Leiter im Kreis. In den Miinchener Bibiena-Klebe- 

banden (heute z. T. aufgelost) finden sich bekanntlich besonders 

zahlreiche, deutlich mit Parma und den Farnese Zusammenhan- 

gende Blatter, darunter viele von Bildhauern und Architekten 

der Familie Mosca gezeichnete. Durch die Mosca oder die Far- 

nese-Familie selbst sind auch ,,romische“ Stiicke in diesen 

Zeichnungsfundus gekommen (z.B.: Nr. 4930, 4932, 4973, 

34417; vgl. auch Anm. 115). Der Entwurf 5032 fallt durch den 

diinnlinigen, aber prazisen Federstrich heraus; dazu kommen 

die elegant zugespitzten Kanten und Endschwiinge sowie eine 

besonders sorgfaltige Lavierung. Bei aller stilistischen Uber- 

einstimmung wirkt er aber etwas behutsamer, weniger souve- 

ran-sinnlich gezeichnet als die S. Andrea-Fassade (Albertina 

Az. No. 1287) und damit den beiden Stockholmer Zeichnun- 

gen fur S. Andrea in Via Flaminia (vgl. S. 124, Anm. 90) und 

in etwa auch dem Pal. Farnese-GrundriB aus Berlin (s.o. 

Anm. 144) naher.

Es handelt sich um eine offenbar leicht vorspringende Wand- 

architektur (und nicht um ein Castrum Doloris), d.h. um einen 

Wandgrabentwurf in der Nachfolge entsprechender Julius- 

grabprojekte. Auch wenn Papst- und Herzogswappen keine 

Lilien im Schild fiihren, ist der Farnese-Bezug durch die Lilien 

auf den Obelisken gesichert; merkwiirdig bleibt, daB zwei 

Herzogswappen, aber keine Kardinalswappen vorkommen. Ot

tavio Farnese regierte von 1547-1568; zur Beteiligung Ottavios 

an romischen Farnese-Vorhaben vgl. Frommel II, 130, 145f., 

und v.Henneberg, 162. 

dauernden und wechselhaften Entstehungsgeschichte 

schlieBlich in der sudwestlichen Chor-Apsidiole von St. 

Peter aufgerichtete Grabmonument Pauls III. von Gu

glielmo della Porta wurde schon unter Julius III. begonnen; 

doch wissen wir, daB dieses Vorhaben - wohl wegen der 

Scheu der Reformpapste, in St. Peter aufwendige Papst- 

monumente zu errichten - zwischen 1555 und dem An- 

fang der siebziger Jahre stockte, wenn nicht voriiber- 

gehend aufgegeben war, so daB um 1560 sogar die Auf- 

stellung eines Pauls-Monuments in der zu errichtenden 

ersten monumentalen Jesuitenkirche Roms, dem Gesu, er- 

wogen werden konnte. Nur in dieser Phase der Unsicher- 

heit kann man sich den gegeniiber Guglielmos Projekt auf- 

fallend wenig ,,welt]ichen“, auf ,,memento mori“ einge- 

stimmten Miinchner Entwurf entstanden denken146. DaB 

er zu seiner Zeit Beachtung gefunden hat, bezeugt eine in 

Dosios Modeneser Skizzenbuch erhaltene, allerdings mit 

Figuren angereicherte und neuerlich ,,entspannte“, wohl 

fur einen Farnese-Herzog gedachte Variante147. - Nicht

146 Zum Vorschlag der Jesuiten, Paul III. - den groBen Forderer 

des Ordens - in ihrer kiinftigen romischen Hauptkirche Zu be- 

graben: P. Tacchi Venturi, S. J., Storia della Compagnia di Gesu 

in Italia II, Rom 1951, 684-986; Pecchiai, Gesu, 23f. Die Da- 

tierung des entsprechenden Memoriale durch Pecchiai in den 

Spatherbst 1561 ist nicht zwingend, aber wahrscheinlich, zumal 

die Jesuiten damit vermutlich auch dem gerade frisch gewon- 

nenen Ordensprotektor Kardinal Alessandro Farnese (ibid., 22) 

einen Gefallen zu tun glaubten.

Der betonte Todesbezug bei dem Miinchner Entwurf (Sarko- 

phage, Totenschadel, Obelisken), der sich bei der Dosio-Va- 

riante (s.u.) wieder verfliichtigt, konnte als Reaktion auf das 

von den zunehmend ,,tridentinisch“ sehenden Zeitgenossen in 

seiner relativen Profaneitat erkannte Guglielmo-Projekt erklart 

werden, desgleichen der iiberraschende Verzicht auf die bereits 

von Guglielmo fertiggestellten Grabfiguren. Zu Paulsmonument 

und katholischer Reform sowie dem Zogern der Reformpapste, 

ihre Grabmaler in der Peterskirche zu errichten: H. Sieben- 

hiiner, Umrisse zur Geschichte der Ausstattung von St. Peter in 

Rom von Paul III. bis Paul V. (1547-1606), in: Festschrift fur 

Hans Sedlmayr, Miinchen 1962, passim; bes.: 243-245, 250, 252, 

257, 265f.; zur Geschichte des Monuments zuletzt: J. Pope- 

Hennessy, Italian High Renaissance and Baroque Sculpture, 

Catalogue, London 1963, 97 f.; Gramberg, Text, 104-106.

147 Modena, Bibl. Estense, Cod. 1755 Ms. Z, 2, 2 fol. 30r. Zum Skiz

zenbuch: Luporini, passim; iiber die Verbindung Dosio-della 

Porta vgl. auch Anm. 123 und 144; charakteristisch fur der- 

artige Zusammenhange, daB sich im Modeneser Dosio-Band 

auch mehrere Kopien nach ,,Mosca“ finden (ibid. 70v, 85r und 

86v), daB also Dosio u.a. auch Zugang zu Farnese-Projekten 

gehabt hat (vgl. Anm. 145). - Der architektonische Aufbau 

stimmt bei beiden Zeichnungen nahezu vollig iiberein; Dosio 

hat lediglich seitlich noch je ein Sockelstiick angefiigt (auf die 

er sitzende Figuren zeichnete) und den Sarkophag unter dem 

Mittel-Obelisk eliminiert; ferner wollte er Statuen in die Nischen 

stellen, und deutet anstelle des Papstwappens ein Reiterrelief an. 

Dieses und die Zeichnung einer Mannerfigur (,,heroisch“ 

nackt?) in der Mittelnische, lassen vermuten, daB man es - trotz 

Wegfall der Herzogswappen - hier mit dem Projekt fiir ein 

Duca-Monument Zu tun hat.
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18. Giacomo della Porta (^ugescbr.): Plan fur Pala^ro Farnese, Berlin Kunstbibliothek Hd%. 1141 (DetailJ

zuletzt im Blick auf diese Dosio-Skizze erweist sich der 

Miinchner Entwurf als eine authentische della-Porta-Rein- 

zeichnung mit nahezu alien graphischen Charakteristika 

des S. Andrea-Fassadenentwurfs (Abb. 3, 4, 5)< AuBerdem 

ist das geplante Monument (eine deutliche Datierungs- 

hilfe!) als architektonische Formulierung die einzige wirk- 

liche Entsprechung zur Oratoriumsfassade148 (Abb. 9). 

Das gilt schon fur die Betonung der Vertikalen und die - 

von den Saulen abgesehen - auffallende Diinngliedrigkeit 

der Einzelelemente (selbst bei den aus dem Michelangelo- 

Bereich kommenden Sarkophagen oder Nischenrahmen- 

Architekturen); das betrifft aber ebenso eine Reihe von 

Motiventsprechungen (darunter wieder die Nischenrah- 

mungen mit ihren lang heruntergezogenen, genuteten 

Konsolblocken unter den Giebeln und den nach unten ver-

148 Ausfuhrlich analysiert bei v.Henneberg, 164f. 

langerten Rahmenstucken) oder Art und Anteil des De- 

korativen (Wappen, Festons, Bandgeschlinge und Stoff- 

segel - in der zweiten Ordnung der Oratoriumsfassade 

alles aus Stuck!). Audi das spater bei della Porta nicht 

mehr vorkommende, zwischen Grundschicht und antiki- 

scher Ordnung eingefiigte vignoleske Rahmenwerk er- 

scheint in ganz entsprechender Funktion auf dem Miinch- 

ner Entwurf und an der gebauten Fassade149. - Das alles 

sind nicht nur Belege fur die Zusammengehdrigkeit von 

Zeichnung und Oratorium150, von Giacomo della Porta

149 Vgl. vor allem Vignolas Gesu-Fassadenentwurf (abgeb. u.a. b.

Pecchiai, Gesii, Tav. V); zu della Porta s. auch schon Uffizien 

3001A (Abb. 11).

150 v.Henneberg, 167, hat die Aufmerksamkeit wieder auf die bei- 

den von G. Giovannoni, Saggi sull’architettura del Rinasci- 

mento, Mailand 19352, 182, 209, publizierten Uffizienzeichnun- 

gen 2932 A und 2876 A gelenkt: die erste, eine halbe, kotierte 

Fassade von S. Caterina d.Funari; die andere mit links bzw.
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19. Giacomo della Porta (%ugeschr.): Entwurffiir ein Monument Pauls III., 

Milnchen Graph. Sammlung n. 5032

rechts je einer Halfte der „facciata di S. Marcello della Compa- 

gnia“ und des „organo di SS.apostoli“ (nach Giovannoni 

„forse di Guidetto Guidetti“ und also nach v.Henneberg In- 

dizien fiir die Assoziierung della Portas mit Guidetti an S. Ca

terina). - Abgesehen davon, daB beide Zeichnungen kaum von 

der gleichen Hand sein konnen (Uffizien 2876A schlieBt sich 

dafiir mit Uffizien 2683 A - der Fassade des Borghese-Baptiste- 

riums an S.M. Maggiore? - und 3149 A zu einer spater anzu- 

setzenden Gruppe zusammen) macht es das Nebeneinander 

zweier so heterogener Teile, wie sie auf Uffizien 2876 vorkom- 

men (zwei halbe Objekte gibt es auch auf Uffizien 3149A!) 

unmoglich, sie als „Entwiirfe“ Zu akzeptieren. Wie Guidetti 

zeichnete, wissen wir noch nicht, doch steht ihm eine unpubli- 

zierte Fassadenzeichnung fiir S. Caterina, Uffizien 3187A, auf 

jeden Fall schon generationsmaBig naher als Uffizien 2932A 

und 2876 A. Auch G.d. P. kommt nicht als Zeichner in Frage; 

trotzdem, die halbe Oratoriumsfassade auf Uffizien 2876 A zeigt, 

mit den Farnese-Auftraggebern, sondern damit wird zu- 

gleich auch das noch ,,Unausgegorene“,Transitorische die- 

ser Stufe della Portas sichtbar. Selbst die spatsangallesken 

Motive (wie Giebelvoluten und kampferlose Nischenapsi- 

diolen), die J. v.Henneberg mit Recht an S. Caterina dei 

Funari erinnerten151 und ihr halfen, die Hypothese einer 

vorangegangenen Assoziierung della Porta-Guidetti zu be- 

griinden, gehbren zu diesem Stadium.

Ziehen wir das Fazit: Della Portas wohl friiheste selb- 

standige architektonischen Erfindungen, die Porta Gri- 

mani und die Porta-del-Popolo-Entwiirfe, waren als Au- 

Bentore fiir den ehemaligen scultore naturgemaB besonders 

giinstige Aufgaben und gewiB nicht nur wegen der Wap- 

penhalter des Grimani-Tors. Zugleich entstanden sie zu 

einer Zeit, als das Thema ,,Tor“ in Rom von besonderer 

Aktualitat war. Fruchtbare Ausgangspunkte boten Serlios 

noch ,,frisches“ VI. Buch152, Michelangelo (mit seinen 

Porta-Pia-Projekten und allem was dabei mitlief153) und 

Vignola (kaum zufallig besonders mit dem Hauptportal 

des Casino der Villa Giulia154). - Die Porta Grimani 

(Abb. 10) schloB sich zunachst ganz auBerlich, in GrbBen- 

ordnung und allgemeinem Typus (bis hin zu der Art, wie 

die Terrainschwelle zwischen neuer StraBe und Vignen 

iiberwunden werden sollte) an Michelangelos Gartentor- 

skizzen Haarlem A26r und Uffizien 97 Ar an155. Nicht 

zu iibersehende Motivanregungen aus dem gleichen Be- 

reich bildete der junge Giacomo aber schon deutlich im 

Sinne eines mehr dekorativen, eingangigeren Zusammen- 

spiels aller Teile um; das gilt fiir die Segmentgiebelhalften 

mit ihren Einrollungen fiber dem Toraufsatz, fiir die die

sem seitlich angelegten gebrochenen Volutenstiicke und 

- nicht zuletzt - fiir die wappenhaltenden nackten Man

ner156. Zwei fiir den Vignencharakter besonders wichtige

im Rahmen des bei G.d.P. Moglichen, gegenuber der Ausfiih- 

rung so deutliche Varianten des Dekorativen, daB es sich hier 

sehr wohl um die Kopie einer eigenhandigen Entwurfsvariante 

Giacomos handeln kdnnte.

151 v.Henneberg, 165—168 passim. Auf die Frage einer mbglichen 

Beteiligung della Portas beim Bau von S. Caterina d. Funari (wie 

sie von v.Henneberg wieder nachdriicklich verfochten wird) 

kann hier nicht eingegangen werden.

152 Sebastiano Serlio, ,,Libro straordinario“ (spater Buch VI).

1. franzosische Ausgabe: Lyon 1551. 1. italienische Ausg.: 

Venedig 1557.

153 Schwager, Porta Pia, passim; fiir die Abbildungen der Ent- 

wiirfe: MacDougall, passim.

154 Vgl. o. S. 119-121 u. 123; abgeb. bei Falk, Abb.l; Moore, 

Abb. 3, 4, 9, 16.

155 Schwager, Porta Pia, Anm. 112.

156 Der Verf. hat nachweisen konnen, daB auch fiir die P. Pia ur- 

spriinglich ein von nackten Mannern („Ignudi“) flankiertes 

(Papst)-Wappen vorgesehen war (ibid., 54-61, 70-73); abge-
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Motive, die rustizierte Bogenfassung mit den ausladenden 

Keilsteinen und die Verkropfungen oberhalb der vorge- 

legten Saulen, ins Gebalk hinein, diirften dagegen von 

Vignolas Villa-Giulia-Portal angeregt sein, wobei auch 

hier gegeniiber dem Vorbild eine Milderung der motivi- 

schen und formalen Gegensatze (in der Flachenkomposi- 

tion wie im Relief) festgestellt werden kann, und damit 

eine Relativierung, ja „Urbanisierung“ des Rustika-Cha- 

rakters als solchem.

Abgesehen davon, daB die Porta-del-Popolo-Entwiirfe 

(Abb. 11, 12, 13) von vornherein mit einer triumphbogen- 

artigen dreiteiligen Gliederung rechneten - womit man 

sich fast automatised dem Villa-Giulia-Portal naherte, aber 

auch neuerlich fiir Serlio-Exempel empfanglicher wurde - 

ist die Situation dort ganz entsprechend157. Besonders nahe 

stehen der Porta Grimani die Blatter Uffizien 3002 A und 

1785 Orn. (die Detailstudie einer Aufsatz-Alternative von 

3002 A). Bei Uffizien 3001A hat Giacomo auf der einen 

Seite mit dem andeutungsweise von einem Pediment iiber- 

fangenen Sprenggiebel oberhalb der Toroffnung und den 

hier allerdings paarweise auftretenden ausgespannten Fe- 

stons weitere Anregungen aus den Porta-Pia-Entwiirfen 

des Michelangelo-Ateliers aufgenommen, zum anderen 

verwandte er mit dem die Bogenzwickel einfassenden Rah- 

menwerk (welches jetzt auch die Rustika-Keilsteine er- 

setzt) ein typisches Gliederungsmittel Vignolas. Der An- 

fanger verrat sich in der etwas unruhigen Haufung der 

bauplastischen Motive verschiedener Herkunft; und bei 

aller bemerkenswerten neuen Unbefangenheit und ,,Tole- 

ranz“ fehlen doch kunstlerische Reife und Souveranitat, 

welche es dem alteren Giacomo spater erlauben sollten - 

kleinste Teileffekte nutzend -, zu der fiir ihn charakteristi- 

schen Vereinheitlichung durch Relativierung zu gelangen 

und damit zu einer durchaus eigenen Abstimmung der 

diversen kompositionellen Faktoren.

Wie schwer sich der junge della Porta noch mit einer 

dem Anspruch des Architektonischen angemessenen Di- 

mensionierung von Gliederungsapparat, ,,Dekoration“ 

und Baukorperform tat, sobaid er nicht mehr im unmittel- 

baren Ausstrahlungsbereich der Exempla des michelange- 

lesken Spatwerks stand, zeigt besonders deutlich der 

Miinchner Denkmalentwurf (Abb. 19), bei dem alienfalls 

Erinnerungen an das Juliusgrabprojekt von 1513 nach- 

klingen; freilich demonstriert das Blatt auch auf extreme

sehen davon, daB die ,,Grimani-Manner“ in kiinstlerischer Aus- 

sage und programmatischem Stellenwert nicht mit den Porta- 

Pia-Figuren vergleichbar sind, liegt es doch nahe, daB sie von 

dort angeregt wurden.

157 Es sei an die Triumphbogendarstellungen und -variationen in 

Serlios III. und IV. Buch erinnert.

20. Detail von Abb. 19

Weise della Portas besondere Sensibilitat fiir alle Flachen- 

und Reliefwerte, aus der heraus er spater - wie seine an- 

spruchsvolleren Kirchen- und Palastfassaden zeigen - selbst 

die architektonische GroBform auf zukunftstrachtige Weise 

bewaltigen sollte. Das Vor-und-Zuriick der saulengefaB- 

ten Joche ist sorgfaltig ausbalanciert, vermeidet aber jeg- 

liche entschiedene Kulmination. Fast behutsam, alien Kon- 

flikten der Motive und der Form durch ,,Abstand“ aus 

dem Wege gehend, sind dem bis auf die steile Gesamt- 

proportion ,,klassischen“, soliden Architekturgeriist (in 

dem Sangallo-Tradition mit Vignolascher Reduktion zu- 

sammenfinden) die vielfach heterogenen Einzelelemente 

einkomponiert. Was nicht ohnehin flachig ist, wird (wie 

die michelangelesken Details) ,,diinngliedrig“, die Obe-
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lisken - eine Modeform gerade der beginnenden sechziger 

Jahre158 - werden heruntergestimmt zu ponderierenden 

Versatzstiicken, das eigentlich Dekorative behalt — vom 

Stuck? - etwas „Angetragenes“.

Die steile, unklassische Proportion des Grabmalentwurfs 

kehrt, durch die Schichtung der vertikalen Gliederungs- 

elemente prononciert, an der zweigeschossigen Orato- 

riumsfassade (Abb. 9) wieder159. Auch bier sind aber die 

Vorlagenhaufungen nicht im Sinne von Pfeilern als gegen 

die Wand gesetzt zu verstehen, sondern bleiben Teil einer 

auch horizontal verbundenen flachigen Treppung mit nur 

bedingt tektonischem Aussagewert. Wie anders waren 

sonst die den dorischen Pilastern des Untergeschosses vor- 

gelegten Bandstreifen mit den Triglyphenkonsolen am 

Gebalk zu verstehen, oder die ambivalente Einbindung 

der ersten Vorlagenschicht des oberen Geschosses in die 

Arkadenrahmung des Mittelfeldes. Es sind nicht nur iiber- 

nommene Motive als solche verandert und uminterpretiert 

(etwa die aus dem Porta-Pia-Vokabular stammenden „Vo- 

luten-Zinnen“ und ,,Guttae-Kampfer“ der oberen Ord- 

nung), sondern es wurden uber solche Motiverweiterun- 

gen oder Umbildungen auch neue Zusammenhange zwi- 

schen der Tradition nach Getrenntem hergestellt! - Be- 

zeichnenderweise hangt auch die Innen-Wirkung des Ora

torio - die erste Raumschbpfung, welche wir von della 

Porta kennen - weitgehend von der charaktervollen Ge- 

samtproportionierung ab, und diese wiederum bekommt 

MaB und Form von der als einziger Begrenzungsflache 

architektonisch gegliederten, sehr differenzierten und zu- 

riickhaltenden Chor-Schauwand160. Sonst ist bei diesem 

kastenfbrmigen, flachgedeckten Versammlungsraum, mit 

seiner kleinen tonnengewblbten rechteckigen Altarnische, 

die funktionalistische Seite von Vignolas Lehre fur della 

Porta offenbar wichtiger gewesen als das Ausschbpfen der 

architektonischen Mbglichkeiten, wie es Michelangelo mit 

dem komplexen Raumgebilde der kurz vorher begonne- 

nen Cappella Sforza an S. Maria Maggiore maBstabsetzend 

158 Vgl. Schwager, Porta Pia, Anm. 244.

159 Zutn Bau der Fassade und dem Materialwechsel zwischen erster 

und zweiter Ordnung: v.Henneberg, 162-164.

160 Details der inneren Chorwandgliederung lassen vermuten, daB 

sie in neuerer Zeit restauriert wurde; v. Henneberg schreibt

nichts dariiber.

demonstriert hatte161. Wegen des in vieler Hinsicht erheb- 

lichen Abstandes zu spateren, anspruchsvolleren Raumen 

della Portas sollten daraus jedoch keine weiterreichenden 

Schliisse gezogen werden.

Trotz der Abhangigkeit von anderen lassen die ersten 

Bauten oder Projekte Giacomo della Portas also schon ein 

charakteristisches frillies Stadium seiner architektonischen 

Individual!tat erkennen. Er akzeptierte bestimmte Details 

oder nutzte die von anderen erbffneten Mbglichkeiten, 

doch hielt er sich weder innerhalb der spatsangallesken 

Grenzen des Guidettischen Vokabulars, noch iibernahm 

er mit den Motiven auch Michelangelos Leidenschaft fur 

das Fiigen kontrastierender Elemente zu gespannten, kom

plexen Einheiten — so sehr dessen Schbpfungen den spa

teren Architekten des Kapitol und von St. Peter auch da- 

nach noch immer wieder beschaftigten und befruchteten; 

und er fiihlte sich nicht an die Grammatik und Rationalitat 

von Vignolas System und Komposition gebunden - so 

wichtig auch das fur ihn als Ausgangs- und Orientierungs- 

punkt bleiben sollte. Der ehemalige Stukkateur-Bildhauer 

hatte sichtlich noch Miihe mit dem Monumentalen, doch 

erkennt man schon das Streben nach grbBeren, iibergrei- 

fenden kompositionellen Einheiten. Giacomos Weg dahin 

fiihrte uber ein freies, optisch und im Relief ausgewogenes 

Einstimmen aller fiir die Raum- und Kbrperform konsti- 

tuierender Wandelemente - letztlich auch der Mauermasse. 

Die an della Portas Friihwerken erkennbaren Vorausset- 

zungen dafiir waren das Entscharfen der komplexen mi- 

chelangelesken Einzelformen sowie ihre ,,Erlbsung“ aus 

zwanghafter Isolierung, und es war das Aufbrechen der 

die Einheit von Vorlage und Wand suggerierenden logi- 

schen Verklammerungen Vignolas. - Dies in Rom ge- 

schafft zu haben, war sein erster wichtiger Beitrag zur Ar- 

chitektur des nachtridentinischen Rom. Ehrgeiz, Ge- 

schicklichkeit und Gluck, „Beziehungen“ und Sinn fiir 

Geschaftliches waren „Jacopino“ auch in dem Opportu- 

nisten und uomini nuovi giinstigen Klima des wuchernden 

Baubetriebs seiner Zeit nicht so gut angeschlagen, hatte 

er nicht auch als formulierender Architekt eingelbst, was 

er manchem Zeitgenossen zuerst nur als riihriger Aufstei- 

ger versprochen haben mag.

161 Vgl. Ackerman, 1,109,113 u. Taf. 72a-73c;II, 122-124. - Ent- 

wurf: ca. 1560.
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Stammbaum der Familie Giacomo della Portas

Jacobo

Antonio (detto il Tamagnino)_ _ —

Bildhauer aus Rovio am Luganer See 

nachweisbar 1491-1520, davon 

1501-1510 in Genua

Bartolomeo

Bildhauer

erwahnt 1500-1507 Certosa di Pavia

Giovanni

Bildhauer

* 1480 Como (oder Porlezza) 

erwahnt in Mailand, S. Ambrogio

I

I

Marta I

erwahnt 1558 im Testament

von Guglielmo d. P.

CO 1538 (1. Ehe) Nicolo Longhi

CO 1569 (2. Ehe) G.B. Stagnoli

Cristoforo

CO Catarina de Medicinis

Alessio

Alessio

aus der Lombardei (Porlezza?)

Bartolomeo

Bildhauer

* 1507 (?) Porlezza

f vor 1559 Rom (?)

* Porlezza (?) 

j- 1618 Rom

Costanza 

t 1599

CO G.B. Cianti

Giov. Battista

Bildhauer

* ca. 1542 „mediolanensis“

+ 1597 Rom

CO 1580 Elisabetta de

nachweisbar 1608/09 Rom

* 1583 Rom * vor 1590 Rom * 1571 Porlezza

Tommaso I

Bildhauer

* ca. 1520 Porlezza 

f 1567 Rom 

erwahnt 1541 Genua

GIACOMO

Bildhauer und Architekt

* 1532/33 Porlezza (?) 

f 1602 Rom

_ _ CO 1559 (1. Ehe) Constantia 

de Regaziis (f 1592?)

CO vor 1602 (2. Ehe) Criptia 

de Juventis (Witwe des 

Paolo de Juventis)

Bartolomeo

erwahnt im Testament

Caterina

erwahnt im Testament

Fra Guglielmo 

Bildhauer

von Guglielmo d.P. von Guglielmo d.P. * ca. 1515 Porlezza 

f 1577 Rom

CO Angela de Federici erwahnt 1558 j- als Kind * 1567 Rom

j- 1609 Rom j- 1638 Rom

Giovanni

* 1574 Rom

f 1578 (?) Rom

Alessandro 

1578 erwahnt 

f 1602 Rom

Bartolomeo 

1578 erwahnt 

j- 1608 Rom

Octavio

* 1590 Rom

Faustina

Mitgift von

G.d.P.

Clesia

Mitgift von

G.d.P.

CO 1598 Prudentia

de Mileti

Giov. Giacomo 

Bildhauer

* 1485 Porlezza

f 1555 Genua

Guglielmo 

di Giov. Giacomo 

erwahnt vor 1520 

Certosa di Pavia 

erwahnt 1531-1534 

Genua

Battista

erwahnt 1578 Mailand

Angelo Domenico

* 1599 Rom

CO 1623 (1. Ehe) Brigida Capponi

CO (2. Ehe) Candida?

Zweig der della Porta von Cori

Constantia

1

Anna Teresa Alessandro Margerita

* 1625 Rom 

erwahnt1642

* 1630 Rom

V_ _ _ _ _ _ _

* 1632 Rom * 1636 Rom * 1645 Rom

_ _ _ _ _ /

Giov. Francesco

Maier

erwahnt 1513-1516 Genua

Giuseppe

Bildhauer

erwahnt 1592 Rom
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