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I

Im Besitz der Kunstbibliothek in Berlin befindet sich die 

Zeichnung einer Kirchenfassade, die offensichtlich - wie 

Zeichenstil und Architekturformen bezeugen - aus der 

Werkstatt oder dem engeren Umkreis Berninis stammt 

(Abb. I)1. Es ist eine braun lavierte Federzeichnung mit 

den MaBen 194 x 224 mm. Ein Mails tab ist nicht angege- 

ben, auch fehlen andere Hinweise auf die Bestimmung der 

Zeichnung oder den Zusammenhang, in dem sie entstand. 

Das Kardinalswappen uber dem Mittelportal ist leer.

Die dargestellte Fassade entspricht einer dreischiffigen 

Kirche mit erhohtem Mittelschiff. Ihre Gliederung erfolgt 

durch eine groBe korinthische und eine kleine jonische Pi- 

lasterordnung. Die mit mehreren Riicklagen versehenen 

Kolossalpilaster tragen uber kraftigem Gebalk einen Drei- 

eckgiebel. Die so entstandene groBe Aedikula ist das fur 

den Gesamteindruck der Fassade bestimmende Element. 

Drei Portale, die seitlichen mit einfachen Dreieckgiebeln, 

das mittlere mit einem flachen Tiirsturz und Wappenkar- 

tusche, fiihrenin die Kirche. Das obere GeschoB des Mittel- 

feldes wird fast ganz von einem halbrunden Fenster aus- 

gefullt. Uber den Seitenportalen befindet sich je ein quer- 

rechteckiges Fenster. Die Uberleitungzwischen den Seiten- 

feldern und dem hoheren Mittelteil wird durch Segment- 

giebel gebildet. Fiinf Stufen fiihren zur Kirche hinauf.

Die stilistischen Beziehungen des dargestellten Baues zu 

Werken Berninis bediirfen kaum einer naheren Erlaute- 

rung: man vergleiche z.B. das Aedikulamotiv des Mittel- 

teils mit der Fassade von S. Andrea al Quirinale. Wie noch 

zu zeigen sein wird, geht die Vergleichbarkeit bis ins De

tail. Das Motiv der Segmentgiebel an der Stelle der sonst 

ublichen Voluten lieB zunachst an den Bernini-Schiller Mat

tia de Rossi denken (1637-1695), der es mehrfach bei Kir-

1 Hdz3721. Katalog der Italienischen Handzeichnungen, Archi- 

tektur und Dekoration, 16.-18. Jahrhundert (im Druck), Nr. 381. 

Das Blatt stammt aus der Sammlung Destailleur (Lugt 740). Auf 

dem verso befindet sich der Abklatsch einer franzdsischen 

Schrift.

chenfassaden verwendet hat, so bei den Fassaden von 

S. Francesco a Ripa, S. Croce e S. Bonaventura dei Luc

chesi und S. Maria delle Vergine. Eine direkte Beziehung 

zu einer dieser Kirchen oder zu anderen Bauten Mattia de 

Rossis lieB sich jedoch nicht feststellen. Letztere unterschei- 

den sich auch stilistisch von der auf der Berliner Zeichnung 

dargestellten Architektur: sie sind wesentlich weniger pla- 

stisch und in der Zuordnung der Teile additiver.

Heinrich Brauer machte zuerst in einem Gesprach darauf 

aufmerksam, daB die dargestellte Fassade mit den weit au- 

Ben liegenden Seitenportalen, bei denen kein Raum fur Sei- 

tenkapellen, ja kaum fur Altare erkennbar ist, eher an den 

Umbau eines alteren Baues als an einen Neubau des 17. Jahr- 

hunderts denken lasse. Als Beispiel fur den hier in Frage 

kommenden Typus einer alteren Kirche nannte er S. Maria 

del Popolo. Hier fiihren drei Portale in die drei Kirchen- 

schiffe. Die Kapellen sind dem Baukbrper als getrennte Ein- 

heiten angefiigt und vom Platz her nicht sichtbar. Die Fas

sade entspricht nur dem Querschnitt von Mittelschiff und 

Seitenschiffen (Abb. 2)2. Auch das im Verhaltnis niedrige 

ObergeschoB verbindet mit alteren Bauten wie S. Maria del 

Popolo. Nun wurden bekanntlich gleichzeitig mit den Um- 

bauten des Inneren, die Bernini im AuftrageAlexanders VII. 

in den Jahren 1655-60 an dieser Kirche ausfiihren lieB, auch 

einige kleinere Veranderungen an der Fassade vorgenom- 

men3. Und zwar lieB Bernini u.a. uber den Seitenfeldern 

die heute dort vorhandenen Segmentgiebel anbringen, die 

weitgehend denjenigen auf unserer Zeichnung entsprechen 

und die vermutlich das Vorbild fur die spatere Verwendung

2 Der Anbau auf der rechten Seite stammt aus dem friihen 19. Jahr

hundert. Friiher war dort, wie die alten Ansichten zeigen, eine 

Seitenkapelle sichtbar, an die die Gartenmauer des Klosters an- 

schloB. Links werden die Kapellen durch die Porta del Popolo 

verdeckt.

3 Siehe hierzu G. Cugnoni, Appendice al Commento della Vita di 

Agostino Chigi il Magnifico, ArchStorRom VI, 1883, S. 525ff.; 

Brauer/Wittkower, Textband S. 56f.; E. Lavagnino, S. Maria 

del Popolo (Le chiese di Roma illustrate, Nr. 20), Rom o. J., Ilf.; 

Fagiolo dell’Arco, Scheda No. 158, 160.
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7. Zeichnung einer Kirchenfassade, Berlin, Kunstbibliotbek

dieses Motivs dutch Mattia de Rossi war4. Rossi war Ber

ninis Baufuhrer bei den Arbeiten an S. Maria del Popolo.

Dies und die bereits bei einem fluchtigen Vergleich deut- 

lich werdende Ahnlichkeit in den Proportionen regten die 

Verfasserin zu der Uberlegung an, ob die Berliner Zeich- 

nung mbglicherweise ein nicht ausgefiihrtes Projekt fur 

eine weitergehende Modernisierung der Fassade von S. Ma

ria del Popolo darstellen konne. In Anbetracht der durch- 

greifenden Veranderungen im Inneren unter Bernini ist die 

Zuruckhaltung bei der Fassade auffallend: Auf Bernini ge- 

hen auBer den oben erwahnten Segmentgiebeln der flache 

Aufsatz uber dem Hauptgiebel mit den Vasen und den 

Chigi-Emblemen und vermutlich die Dreieckgiebel uber

4 Das Motiv erscheint vorher z.B. bei der Villa Aldobrandini so- 

wie bei Altaren.

den Seitenportalen zuriick5. Den Zustand vor dem Umbau 

durch Bernini kennen wir aus zahlreichen Ansichten. Um 

1640 entstand der auf Abb. 5 reproduzierte Stich von Israel 

Silvestre6.

5 Vgl. Antn. 3. In der dort zitierten Literatur werden die Dreieck

giebel uber den Seitenportalen nicht als Zutaten Berninis er- 

wahnt. Ansichten der Kirche vor dem Umbau durch Bernini be- 

zeugen jedoch, daB die Seitenportale damals flache Tiirsturze hat- 

ten (Abb. 5. Vgl. auch Antn. 6). Dies geht auflerdem aus der 

Beschreibung im Saggio della Roma descritta da Benedetto Millini 

hervor (Cod. Chigi O VII 141, fol. 7v, 8). Irrefiihrend ist aller- 

dings eine Zeichnung Felice della Grecas (vgl. Anm. 10).

6 Nicht exakt scheint hier der Abstand zwischen den Seitenporta

len und den Fenstern dariiber wiedergegeben zu sein. Auf ande- 

ren Darstellungen wird er wesentlich grbBer angegeben. Man 

vergleiche besonders die bei H. Egger, Rbmische Veduten, Wien/ 

Leipzig 1931/32, I, auf Taf. 2 und 3 abgebildeten Zeichnungen
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2. S. Maria del Popolo, Rom, Fassade

Diese Zuriickhaltung ist um so bemerkenswerter, als die 

Kirche im Stadtbild einen so wichtigen Platz einnimmt. Sie 

ist der erste Monumentalbau, den der uber die Via Flaminia 

nach Rom Kommende nach Durchschreiten der Porta del 

Popolo zur Linken erblickte. Sie liegt an dem Platz, dessen 

Funktion als Ausgangspunkt der drei in die Stadt fiihren- 

den S traBen bereits durch den von Sixtus V. dort aufge-

von Heemskerck bzw. einem Anonymus des 17. Jahrhunderts 

sowie den Holzschnitt in Roma antica e Moderna 1653, 31.

Eine gestochene Ansicht von G. Maggi-J. Greuter gibt im Un- 

terschied Zu den genannten Darstellungen Voluten anstelle der 

einfachen Dachschragen als Verbindungsglied zwischen dem er- 

hbhten Mittelteil und den niedrigeren Seitenfeldern. Entspre- 

chende Voluten linden wir auch bei der unter Anm. 10 erwahn- 

ten Zeichnung Felice della Grecas, die in vielen Details ungenau 

ist.

stellten Obelisken akzentuiert worden war und der unter 

Alexander VII. durch die von Bernini zum Einzug der Kb- 

nigin Christine vollendeten Porta del Popolo und den Bau 

der Zwillingskirchen S. Maria de Montesanto und S. Ma

ria dei Miracoli eine neue kiinstlerische Gestalt erhielt. Die 

flache, spannungslose Fassade aus der Friihrenaissance 

muBte hier unbefriedigend wirken. Was hatte naher gele- 

gen, als auch das AuBere dieser Kirche, die zudem die Fa- 

milienkapelle der Chigi enthielt und der schon vor seiner 

Wahl zum Papst das besondere Interesse Fabio Chigis ge- 

golten hatte, in die Umgestaltung der Platzanlage mit ein- 

zubeziehen? Es sei in diesem Zusammenhang daran erin- 

nert, daB auch die zweite romische Kirche, die mit dem 

Namen Chigi verbunden ist, S. Maria della Pace, unter 

Alexander VII. durch Cortona eine Fassade erhielt, die zu-
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3. Aujrifi der Fassade von S. Maria del Popolo 4. Aufrijl der Fassade von S. Maria del Popolo mit Einspicbnung der

Gliederungselemente der Zeichnung Abb. 1

gleich als Mittelpunkt einer Platzanlage konzipiert wurde7. 

Auch wenn die Quellen nichts darfiber berichten, ist es sehr 

wahrscheinlich, daB Bernini sich zumindest theoretisch mit 

dem Gedanken beschaftigt hat, wie man der Fassade von 

S. Maria del Popolo ohne grbBere Eingriffe in den Baube- 

stand ein nenes, zeitgemaBes Gesicht geben kbnnte8.

Es wurde deshalb hier der Versuch gemacht, auf zeich- 

nerischem Wege die Gliederungselemente der auf der Ber

liner Zeichnung dargestellten Fassade auf die Fassade von 

S. Maria del Popolo zu ubertragen (Abb. 3 und 4)9. Hierbei 

wurden die Hohen- und BreitenmaBe sowie die Abstande 

und MaBe der Portale genau ubernommen, an die Stelle der 

einfachen Pilaster wurden jedoch eine beide Geschosse ver- 

bindende groBe Ordnung und eine kleine jonische Ordnung 

7 Es ist hierbei zu berucksichtigen, daB derartige Uberlegungen, 

die nicht verwirklicht wurden, in den Regesten nicht erwahnt 

worden waren. Die erhaltenen Dokumente - meist Zahlungs- 

belege - beziehen sich nur auf die tatsachlich ausgefiihrten Ar- 

beiten. Uber die Planungsgeschichte sind wir nicht informiert. 

Nur dutch zufallige Uberlieferung - Briefe oder Tagebiicher der 

Beteiligten - hatten wir davon Kenntnis erhalten konnen. Wie 

R. Krautheimer, der eine Arbeit uber das Tagebuch Alexan

ders VII. vorbereitet, mir freundlicherweise mitteilte, finden sich 

dort keine entsprechenden Hinweise (inzwischen erschienen: 

R. Krautheimer, The Diary of Alexander VII, in: RomJbKg 15, 

1975, 199-233).

8 Vergleiche hierzu und zu dem Interesse Alexanders VII. an 

stadtebaulichen Problemen: H. Ost, Studien Zu Pietro da Cor- 

tonas Umbau von S. Maria della Pace, RomJbKg 13,1971, S.23UF.

9 Fur die Ausfiihrung der Zeichnung dankt die Verfasserin dem 

Architekten Edgar Rack. Bei den zugrundeliegenden Berechnun- 

gen war Harmen Thies behilflich.

im UntergeschoB eingetragen. Entsprechend wurde das 

Gebalk verstarkt. Das Rundfenster des Obergeschosses 

wurde in ein halbrundes Fenster umgewandelt, die steilen 

Rundbogenfenster liber den Seitenportalen durch kleinere 

querrechteckige Fenster ersetzt.

Die seitlichen Segmentgiebel auf der Berliner Zeichnung 

entsprechen bereits mit Ausnahme der Blendfelder und der 

kleinen Voluten denjenigen, die Bernini an der Fassade von 

S. Maria del Popolo anbringen lieB. Das Gleiche gilt fur 

den Aufsatz fiber dem Hauptgiebel mit Kandelabern zu bei- 

den Seiten. Den Chigi-Emblemen, die sich fiber die Spitze 

des Giebels der Kirche erheben, entspricht auf der Zeich

nung ein vom Bildrand fiberschnittener Aufbau, wahr

scheinlich ein Kruzifix.

Die Portale wurden ebenfalls der Berliner Zeichnung 

entsprechend eingezeichnet. Hierbei stimmen die Propor- 

tionen und bei den Seitenportalen auch die einfachen Drei- 

eckgiebel mit dem Bestand fiberein. Unterschiede bestehen 

in den Rahmenformen, die jeweils den Stil ihrer Entste- 

hungszeit zeigen, und in der Bekronung des Mittelportals.

Die in der beschriebenen Weise umgebildete Fassade von 

S. Maria del Popolo (Abb. 4) unterscheidet sich von derjeni- 

gen auf dem Blatt der Kunstbibliothek (Abb. 1) wesentlich 

nur durch eine leichte Proportionsverschiebung: das Mit- 

telfeld ist etwas steiler, dagegen sind die seitlichen Felder 

etwas breiter, d. h. zwischen den Portalen und den Pilastern 

bleibt jeweils ein Stuck glatter Mauer bestehen. Bei einem 

genauen Proportionsvergleich zeigte sich, daB die Ab

stande zwischen den Portalachsen und die verschiedenen 

gegebenen Hohen — Gesimse und Giebel — bei Kirche und
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Zeichnungen genau ubereinstimmen. Die Gesamtbreite der 

Kirche ist jedoch etwas grbBer, da die Abstande zwischen 

den Seitenportalen und der AuBenkante breiter sind. Bei 

der Ubertragung des Systems der Berliner Zeichnung auf 

den AufriB der Kirche fuhrte dies dazu, daB aus Grunden 

der Symmetric auch an der Innenseite der Seitenfelder ein 

entsprechender Wandstreifen frei bleiben und die groBe 

Ordnung etwas weiter nach innen geriickt werden muBte. 

Hieraus ergaben sich die um ein geringes steileren Propor- 

tionen des Mittelfeldes bei der Rekonstruktionszeichnung.

Der eingangs beschriebene Charakter der kleinen Zeich

nung der Kunstbibliothek - mit dem Fehlen eines MaB- 

stabes, dem leeren Wappen, der bildhaften Rahmung - 

spricht dafur, daB es sich nicht um ein Blatt handelt, das in 

direktem Zusammenhang mit einer Bauplanung steht, son- 

dern um ein Studienblatt oder die Notiz einer Bauidee aus 

der Sammlung eines Architekten. Bei einer solchen Zeich

nung waren die genauen MaBe und Proportionen gegen- 

iiber dem Baugedanken, den einzelnen Gliederungselemen- 

ten von zweitrangiger Bedeutung. Man wird deshalb hier 

von den oben genannten geringen Abweichungen in den 

Proportionen absehen kbnnen, zumal diese den stilistischen 

Tendenzen des Gliederungssystems entgegenkommen: sie 

betonen die Vertikalrichtung, die Seitenfelder werden noch 

starker dem zentralen Aedikulamotiv untergeordnet, die 

freibleibende Wandflache wird noch weiter reduziert gegen- 

iiber den plastischen Gliedern, wodurch der Eindruck von 

Plastizitat der ganzen Anlage verstarkt wird.

Das Experiment bezeugte, daB sich die Gliederungsele- 

mente der Fassade auf der Berliner Zeichnung ohne Schwie- 

rigkeiten und ohne daB groBere Eingriffe in den Baustand 

notwendig wiirden, an der Fassade von S. Maria del Po-

5. Israel Silvestre, Ansicht 

von S. Maria del Popolo 

vor den Veranderungen 

unter Bernini (um 1640), 

Kupferstich
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polo anbringen lassen. Wichtig ist hierbei, daB mit Aus- 

nahtne der Girlanden an den Giebeln alle von Bernini an 

der Fassade der Kirche angebrachten Korrekturen in der 

Berliner Fassadenlosung enthalten sind: auBer den seitli- 

chen Segmentgiebeln die Aufsatze uber dem Hauptgiebel 

sowie die Dreieckgiebel liber den Seitenportalen. Harmen 

Thies machte darauf aufmerksam, daB auch die Verkrop- 

fung der auBeren Pilaster mit den Giebelfeldern die Zeich- 

nung mit der Ausfiihrung bei S. Maria del Popolo ver- 

binde. Es fallt sodann auf, daB die kleinen, holier sitzenden 

querrechteckigen Fenster der Zeichnung besser in das liber 

den veranderten Seitenportalen frei bleibende Wandfeld 

passen wlirden als die alten, heute noch vorhandenen hohen 

rundbogigen Fenster, die knapp oberhalb der Giebelspit- 

zen ansetzen. Interessant ist, daB in einer Zeichnung Felice 

della Grecas in der Vatikanischen Bibliothek, die den Zu- 

stand vor und nach den Veranderungen durch Bernini 

zeigt, das Mittelportal einen flachen Tiirsturz wie bei der 

Zeichnung hat. Obwohl die Darstellung Grecas in mehr- 

facher Hinsicht ungenau ist und daher keinen Quellenwert 

hat, ist doch bemerkenswert, daB die Haufung von Drei- 

eckgiebeln offenbar als unbefriedigend empfunden wurde 

und moglicherweise andere Losungen erwogen worden 

sind10.

Die hier gewahlte Gliederung mit der groBen Ordnung 

- anstelle der sonst in Rom bei basilikalen Fassaden libli- 

chen zwei Ordnungen libereinander — hatte es ermoglicht, 

der Fassade von S. Maria del Popolo Dynamik und Monu- 

mentalitat zu verleihen, ohne ihre Hohe zu verandern. In 

Anbetracht der topographischen Lage der Kirche, die im 

rechten Winkel unmittelbar an die Porta del Popolo stoBt 

und mit dieser zusammen eine Art Baugruppe bildet, ware 

eine groBere Hohe aus aesthetischen Griinden unglinstig.

Die hier formulierte Hypothese, daB die Berliner Zeich

nung auf einen Plan fur eine Modernisierung der Fassade 

von S. Maria del Popolo zuriickgeht, wird sich ohne neue 

Funde an Dokumenten oder Zeichnungen nicht bestatigen 

lassen. Es scheinen jedoch auch keine schwerwiegenden 

Argumente gegen sie zu bestehen. Es sei deshalb erlaubt, 

den Gedanken noch etwas weiter zu spinnen: Der Plan fur 

eine weitergehende Veranderung der Fassade der Kirche 

miiBte Bernini selbst zugeschrieben werden. Er wurde ver- 

mutlich nur in einer fliichtigen Skizze in Stift oder Feder

10 Abgebildet bei Fagiolo dell’Arco, S. 223, fig. 20. Die beiden An- 

sichten der Fassade unterscheiden sich nur durch die Segment- 

giebel, die an die Stelle von Voluten getreten sind, und die Form 

der Treppe (vgl. hierzu Anm. 6). Die Portale stimmen bei beiden 

Versionen uberein, d.h. auch beim friihen Zustand werden Drei

eckgiebel uber den Seitenportalen angegeben, wahrend das Mittel

portal jeweils einen flachen Tiirsturz hat. 

festgehalten, wie sie im Zusammenhang mit anderen Pro- 

jekten zahlreich erhalten sind11. Es stellt sich nun die Frage, 

wie sich die auf der Zeichnung dargestellte Fassadenarchi- 

tektur zu entsprechenden Werken Berninis verhalt.

Es wurde oben bereits auf die Verwandtschaft zu S. An

drea al Quirinale hingewiesen. Die Gliederung des Mittel- 

teils der Fassade auf der Berliner Zeichnung zeigt tatsach- 

lich weitgehende Ubereinstimmungen mit derjenigen von 

S. Andrea ohne den Portikus (Abb. 6)12. In beiden Fallen 

tragt eine groBe korinthische Pilasterordnung einen ein- 

fachen Dreieckgiebel, wobei die Pilaster mit dem unteren 

Giebelgesims verkrbpft werden. Das durch die Pilaster und 

das kraftige Gebalk gebildete Feld wird innen gerahmt von 

einem Blendstreifen, der als Rest der Wand zu gelten hat, 

vor der die Kolossalpilaster stehen, wahrend die kleinere 

Ordnung und das zugehorige G esims in einer tieferen 

Schicht liegen. Dieser Blendstreifen verbindet sich optisch 

mit den Pilastern und dem Gebalk, deren plastisches Vo- 

lumen verstarkend. Das halbrunde Fenster in dem oberen 

querrechteckigen Feld ist auch in S. Andrea leicht gestelzt, 

die Profile stimmen uberein. In den Zwickeln uber dem 

Fenster befinden sich jeweils Blendfelder, die die Profile der 

Fensterrahmung noch reicher erscheinen lassen. Bogen und 

Gesims gehen ineinander uber, der Bogen scheint das Ge- 

sims zu tragen.

Bei der Berliner Zeichnung wird auch das Wandfeld des 

unteren Geschosses innen durch einen Blendstreifen ge

rahmt, bei S. Andrea fehlt diese Rahmung, dagegen finden 

wir dort ein zweites Paar kleiner Pilaster, die auf den Porti

kus bezogen sind und in der Planung erst zusammen mit 

jenem auftreten, der einer spateren Planphase angehort. Die 

kleinen Segmentbogen mit Voluten lassen sich iibrigens 

formal mit jenen an den seitlichen Giebeln bei der Zeich

nung vergleichen. Bei den entsprechenden Giebeln von 

S. Maria del Popolo fehlen die Voluten.

Unterschiede bestehen bei den Pilastern der groBen Ord

nung, die bei S. Andrea keine Riicklagen haben und deren 

Sockel niedriger sind. Vergleichbar gebildete Pilaster mit 

ahnlich hohen Sockeln wie bei der Zeichnung finden wir 

jedoch bei der unter Berninis Leitung in den Jahren 1661/63

11 Siehe Brauer/Wittkower, z.B. die Entwiirfe fur die Kolonnaden 

des Petersplatzes, fiir Kirche und Platz in Ariccia, die Studien 

zum Pantheon und zu der Tribuna von S. Maria Maggiore.

12 Siehe Zur Baugeschichte von S. Andrea: Brauer/Wittkower, 

HOff.; zur Entwicklungsgeschichte des Fassadenentwurfs auBer- 

dem Timothy Kaori Kitao, Bernini’s Church Facades: Method 

of Design and the Contrapposti, JSAH 24, 1965, 265-284. Der 

Portikus gehort erst einer verhaltnismaBig spaten Planphase an, 

die Gliederung der Fassade wurde zunachst ohne denselben ent- 

wickelt.
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6. S. A.ndrea al 

Quirinale, Rom. 

Fassade

7. S. Maria di Galloro 

bei A.riccia.

Fassade

erbauten Fassade der Kirche der Madonna di Galloro bei 

Ariccia, die hier ebenfalls zum Vergleich herangezogen wer- 

den muB - vor allem als Beispiel fur die Verwendung des 

palladianischen Gliederungsprinzips mit groBer Ordnung 

an einer dreischiffigen basilikalen Kirchenfassade durch 

Bernini13.

Die Profile der Pilaster und des Gebalks stimmen hier 

weitgehend mit denen auf der Zeichnung iiberein. Die Pi

laster haben jeweils an der Innenseite eine breite Riicklage, 

wahrend an der AuBenseite zwei Riicklagen vorhanden 

sind, eine ganz schmale neben dem Pilaster und eine brei- 

tere. Diese sehr schmalen Riicklagen finden sich an ent- 

sprechender Stelle auch bei S. Andrea. Die Voluten, die bei 

der Madonna di Galloro anstelle der Segmentgiebel von 

dem erhohten Mittelteil zu den niedrigen Seitenfeldern 

iiberleiten, sind insofern vergleichbar, als sie ahnlich ge- 

formte Blendfelder besitzen wie die Segmentgiebel der 

Zeichnung.

Bei der Beurteilung der Fassade der Kirche ist zu beriick- 

sichtigen, daB es sich nicht um einen Neubau, sondern um

13 Siehe 2ur Baugeschichte dieser Kirche: V. Golzio, Document! 

artistici sul Seicento nell’Archivio Chigi, Rom 1939, 409; Fagiolo 

dell’Arco, Scheda No. 189.

Zum EinfluB Palladios vgl. R. Wittkower, Palladio e Bernini, 

BollPalladio 8, 1966, II, 13-25; Fagiolo dell’Arco, 274, n. 12. 

den Ausbau einer Kirche aus dem friihen 17. Jahrhundert 

handelt. Das etwas Engbriistige mag hierin begriindet sein. 

Im Detail ist manches schematisch und unbefriedigend14. 

Die Bauausfiihrung scheint weitgehend Schiilern iiberlas- 

sen worden zu sein. Baufuhrer war wieder Mattia de Rossi.

Der Vergleich zwischen der Zeichnung und den beiden 

ausgefuhrten Fassaden zeigte, wie eng die Gliederungs- 

systeme korrespondieren. Die Fassade der Zeichnung kann 

als die besser durchdachte und vollstandigere Variante des 

Systems der Madonna di Galloro betrachtet werden. Die 

stark plastische, sich in mehreren Tiefenschichten entwik- 

kelnde Architektur weist auf Bernini selbst. Man vergleiche 

dagegen die flachigen, diinnwandig wirkenden Kirchen- 

fassaden Mattia de Rossis!

Zwar ist nicht vollig auszuschlieBen, daB die Zeichnung 

spater in enger Anlehnung an S. Andrea und die Kirche 

der Madonna di Galloro von einem Bernini-Schuler ent-

14 So ist jetzt das Gesims des Untergeschosses uber die rahmenden 

Mauerbander des Mittelfeldes hinweggefiihrt, moglicherweise, 

um der Steilheit des Feldes entgegenzuwirken. Dies verstarkt je- 

doch den Eindruck des Gedrangten. An der AuBenseite wurde 

ein entsprechendes Band zwischen der Riicklage des groBen Pi

lasters und dem Pilaster der kleinen Ordnung eingefiigt. Die Ver- 

kropfung beeintrachtigt in beiden Fallen die Kapitelle der kleinen 

Pilaster.
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8. Andrea Pozz0 Zu&esc^™^en- Entwurffilr eine Festdekoration, 

vermutlicbfur S.Ignazio in Rom. Zeichnung in der Kunstbibliothek 

Berlin

wickelt wurde. Die Anordnung der Seitenportale, bei den 

Vorbildern nicht vorhanden und bei Kirchen dieses Typs 

in jener Zeit nicht ublich, spricht jedoch dagegen. 1st aber 

die Vermutung richtig, daB ein Zusammenhang zwischen 

der Zeichnung und Berninis Umbauarbeiten an S. Maria 

del Popolo besteht, so wurde dies bedeuten, daB der Ori- 

ginalentwurf noch vor S. Andrea und der Fassade der Ma

donna di Galloro zu datieren ware. Es wiirde sich um die 

friiheste Ubernahme des palladianischen Gliederungs- 

systems einer Kirchenfassade handeln, nach S. Bibiana, wo 

Bernini dieses System bereits vorher, jedoch in stark ab- 

gewandelter Form, verwendet hatte15.

15 Wittkower, 16; R. Wittkower, Art and Architecture in Italy: 

1600-1750, Harmondsworth/Baltimore/Ringwood, 2. Aufl. 1965, 

115.

9. Andrea Pozz°- Quarantoredekoration, 1695 ( Iraktat 11,47)

Wie Wittkower darlegte, hat sich Bernini in mehreren 

Phasen seines Schaffens mit der Kunst Palladios auseinan- 

dergesetzt. Am starksten und unmittelbarsten ist dessen 

EinfluB jedoch in den Jahren des Pontifikats Alexan

ders VII.16. Es ware das Naturliche und Naheliegende, 

wenn Bernini das palladianische Gliederungssystem zuerst 

auf eine dreiteilige Fassade iibertragen hatte. Gerade die 

Aufgabe, einer verhaltnismaBig breit proportionierten, al- 

teren Kirchenfassade eine dynamische, kraftvoile Struktur 

zu geben, ihre einzelnen Teile zu einer Einheit zu verbin- 

den, hatte die Aufmerksamkeit erneut auf die hier vorbild- 

lichen Werke Palladios lenken kbnnen17.

16 Wittkower.

17 In Palladios Formenschatz fand sich auch das motivische Vorbild 

fur die Losung der Aufgabe, das niedrige ObergeschoB mit dem 

altmodischen Rundfenster neu zu gestalten.
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10. Andrea Pozz0- Entwurffiir die Chorgestaltung von S.Ignazio.

Kupferstich von N. Dorigny, 1689

11. Andrea Pryyo. Entwurf fiir die Chorgestaltung von S.Ignazio 

(TraktatII, 81)

II

Die zweite hier zu besprechende Zeichnung befindet sich 

ebenfalls in der Kunstbibliothek in Berlin. Es handelt sich 

um ein bisher anonymes Blatt, das mit groBer Wahrschein- 

lichkeit Andrea Pozzo zugeschrieben werden kann und ver- 

mutlich einen Entwurf fur eine Festdekoration zum Vier- 

zigstundengebet in S. Ignazio in Rom darstellt (Abb. 8)18. 

Besonderes Interesse verdient die Zeichnung dadurch, daB 

sie noch vor Beginn der Ausstattungsarbeiten Pozzos im 

Ostteil dieser Kirche entstanden sein muB, jedoch bereits 

wesentliche Elemente der spateren Chorgestaltung enthalt.

18 Hdz 3720, Feder in Braun, grau laviert, 458 X 276, Oberflache 

stark verrieben. Erworben aus der Sammlung Destailleur (Lugt 

740).

Der Verfasserin waren zunachst Beziehungen des Blattes 

zu einer Reihe motivisch verwandter Stiche und Zeichnun- 

gen Pozzos aufgefallen. Vergleichbar sind sowohl einige 

Festdekorationen als auch die Ausstattungsentwiirfe fur 

die Chorteile von S. Ignazio und den Hochaltar des Gesu, 

die nach Pozzos Zeichnungen gestochen und in seinem 

Traktat „Prospettiva pictorum et architectorum“ publiziert 

wurden (Abb. 9)19. Verwandt ist neben einzelnen architek-

19 Erste Ausgabe lateinisch-italienisch: Perspectiva pictorum etarchi- 

tectorum Andreae Putei e Societate Jesu. Pars Prima ... Rom 1693; 

Pars Secunda ... Rom 1700. Das Werk wird im Folgenden als 

,,Traktat“ zitiert. Der Entwurf fiir den Hochaltar des Gesu be

findet sich in Bd. II auf Taf. 73, derjenige fiir S. Ignazio auf 

Taf. 81 desselben Bandes (Abb. 11). Vergleichbare Festdekora

tionen finden wir z.B. auf Taf. 71 in Bd. I, darstellend den 1685 

fiir die Quarantore-Feier im Gesu errichteten Festaufbau mit der 

Hochzeit zu Cana sowie auf Taf. 47 von Bd. II, darstellend ein 

1695 ausgefiihrtes Theatrum Sacrum (Abb. 9).
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tonischen Elementen besonders die Gesamtanlage der Blat

ter. Die von Fiocco aufgefundenen und 1943 teilweise pu- 

blizierten Vorzeichnungen zu Teil I des Traktats - jeweils 

lavierte Federzeichnungen - zeigen sodann ebenso wie ei- 

nige Pozzo zuzuschreibende Zeichnungen in den Uffizien 

einen genau ubereinstimmenden Zeichenstil20. Man beachte 

im einzelnen besonders die Wiedergabe der Figuren. Es ist 

zu vermuten, daB die Berliner Zeichnung ebenfalls als Vor- 

lage fur einen Stick dienen sollte.

Setzen wir voraus, daB die Zeichnung von Pozzo stammt, 

so ist als nachstes zu fragen, in welchem Zusammenhang 

sie entstanden sein kbnnte und wie sie sick in das Oeuvre 

des Kiinstlers einordnen laBt.

Wie die hock uber dem Altar vor einer Glorie schwe- 

bende Monstranz bezeugt, handelt es sick um die Darstel- 

lung einer Dekoration zum Vierzigstundengebet. Der Stil 

spricht fur eine Entstehung in Rom. Es ist iiberliefert, daB 

Pozzo bereits vor seiner Ubersiedlung nach Rom, d. h. in 

Genua und in Mailand, Festdekorationen geschaffen hatte, 

die allgemein groBte Bewunderung erregten21. In Rom 

wurde dann eine kurz nach seiner Ankunft 1682 fur die 

Congregazione dei Nobili ausgefiihrte „Macquina“ fur 

seine Laufbahn als Maier von Bedeutung22.

In dem Traktat sind mehrere Aufbauten fur Quarantore- 

Dekorationen abgebildet23. Diese unterscheiden sick jedoch 

von dem Berliner Entwurf erheblich: Es handelt sick ent- 

weder um groBe monumentale Bauten, oft mit einer Kup- 

pel, die im Kirckenraum aufgericktet wurden (I, 65/66), 

oder um die Verwandlung des Ckorraums durch Kulissen 

in ein groBes, reick gegliedertes Tkeatrum Sacrum, das der 

Schauplatz eines Passionsspiels war (I, 71; II, 47). Bei der 

Berliner Zeicknung ist dagegen in einem verkaltnismaBig 

einfack gegliedertem Sakralraum ein ebenso einfacher Altar 

dargestellt, bei dem nur die frei schwebende Monstranz und 

die knienden Engel die Deutung als Quarantore-Dekora- 

tion erlauben. Enger als zu den Festdekorationen scheint 

die Beziehung zu den Ausstattungsprojekten fiir den Gesu 

und S.Ignazio (Abb. 10-11)24.

20 Giuseppe Fiocco, La Prospettiva di Andrea Pozzo, Emporium 93, 

1943, S. 3-9. Vgl. hierzu auch Kerber 1971, 207, Anm. 1.

21 So z.B. in Genua 1671, spater in S. Fedele in Mailand (s. Kerber 

1971, S. 125).

22 Vergleiche das weiter unten Gesagte und Anm. 32.

23 AuBer den unter Anm. 19 aufgefiihrten (I, 71; II, 47 [Abb. 9])

sind hier zu nennen ein ,,Tempietto“ fiir S. Ignazio (I, 65/66) 

sowie ein weitraumiger Aufbau mit einer Darstellung der ,,Hei-

lung des Lahmen“ (II, 48). Entsprechende Dekorationen sind

auch auf einigen Zeichnungen dargestellt, so auf 7782/3A der 

Uffizien (Kerber 1971, Abb. 74 und 75) und auf einer Zeichnung 

der Sammlung Donald Oenslager, New York {Art in Italy, 1600- 

1700, Katalog der Ausstellung Detroit 1965, Nr. 48 m. Abb.).

Eine genauere Betrachtung zeigt jedoch, daB es sick bei 

dem Altarraum der Zeichnung - trotz seiner scheinbaren 

Rationalitat — um eine ,,Prospettiva“, eine Scheinarchitek- 

tur, handeln muB. Durck einen steilen Gurtbogen geht der 

Blick in einen quadratischen hohen Raum mit Kuppel, des- 

sen Wande durch eine Saulenordnung und Blendfelder ge- 

gliedert sind. Uber dem Gebalk mit stark vorkragendem 

Gesims und Zahnschnitt befinden sick Liinetten mit je ei

nem Rundbogenfenster, dazwischen schmucklose Penden- 

tifs. Der Hochaltar an der riickwartigen Wand wird von 

zwei weiblichen Statuen auf Sockeln gerahmt. Die Saulen

ordnung hat an dieser Wand durch invertierte Segment- 

giebel und eine Kartusche fiber dem Gesims die Funktion 

einer Altarrahmung erhalten. Zwischen den Saulen, ober- 

halb der von dem Ziborium ausgehenden Strahlenglorie 

wird ein Teil des Rahmens eines zu erganzenden Altarge- 

maldes sichtbar. Vor dem Kuppelraum befindet sick ein 

Vorjoch mit Tiiren und Choretti. DaB es sich um eine 

Scheinarchitektur handelt, wird vor allem durch das Feh- 

len von Kreuzarmen oder Absiden indiziert, die bei einem 

Kuppelraum dieser GroBenordnung zu erwarten waren.

Ausgehend von dieser Feststellung laBt sich die Bestim- 

mung des Entwurfs erschlieBen. Vergleicht man die dar- 

gestellte Architektur mit den Kirchenbauten, fiir die Pozzo 

Dekorationen geschaffen hat, so lassen sich Beziehungen 

zu S. Ignazio erkennen: Die Proportionen entsprechen an- 

nahernd denjenigen des Mittelschiffs, und wir linden dort 

das gleiche Gebalk, die gleichen Kampferformen (Abb. 12). 

Vierung und Chorraum selbst sind allerdings nicht ver- 

gleichbar - sie unterscheiden sich nicht nur durch das Vor- 

handensein von Querschiff, Vorchorjoch und Apsis von 

dem auf der Zeichnung dargestellten Raum, sondern auch 

in Einzelheiten der Wandgliederung und durch die Schein- 

kuppel Pozzos.

Eine Erklarung dieser Widersprtiche bietet sich an, wenn 

man die Baugeschichte von S. Ignazio beriicksichtigt: Die 

Ostteile der 1626 begonnenen Kirche des Coliegio Romano 

blieben bekanntlich langere Zeit in unfertigem Zustand lie

gen. Damit die Kirche dennoch benutzbar wurde, ent- 

schloB man sich zum Jubeljahr 1650, das Schiff nach Osten 

durch eine provisorische Mauer zu schlieBen25. Diese Mauer 

wurde erst im Marz 1685 im Zuge der unter Pozzos Leitung 

durchgefiihrten Ausstattungsarbeiten an den Ostteilen des 

Baues abgerissen26. Die erwahnten Ausstattungsarbeiten

24 Traktat II, 71, 73, 81 (Abb. 11) sowie ein Stich von Dorigny nach

Pozzo (Abb. 10; s. Anm. 34).

25 G. Martinetti, J. Ignacio (Le Chiese di Roma illustrate, Nr. 97), 

Rom o. J. (1968), 29. Vgl. auch Roma antica e Moderna, Rom 1653, 

162.

26 Siehe Kerber 1971, 61, Anm. 90.
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warden Ende 1684 begonnen, jedoch 1688 unterbrochen 

und erst in einer zweiten Arbeitsperiode von 1697-1701 

abgeschlossen27.

Pozzo malte zuerst die Scheinkuppel, zu der man sich 

anstelle der urspriinglich geplanten Kuppel nach Entwurf 

Grassis entschlossen hatte28. Die Scheinkuppel wurde zum 

Ignatiusfest am 31.7.1685 feierlich enthiillt. Hierzu waren 

die Ostteile der Kirche provisorisch hergerichtet worden, 

so dab jetzt der gesamte Kirchenraum benutzbar war.

Wir wissen, dab bereits im Jahr der Errichtung der oben 

erwahnten ostlichen Trennwand - also 1650 - auf dieser 

eine grobe „Macquina“, ein „altare finto“ fur die Quaran- 

tore-Feier gemalt wurde29. Die Festdekorationen in S. Igna- 

zio sind in ihrer Zeit fur ihre Aufwendigkeit beriihmt ge- 

wesen30.

Es scheint mbglich, dab die Berliner Zeichnung eine 

Festdekoration darstellt, die auf die ostliche Abschlub- 

mauer des Langhauses gemalt werden sollte. Diese Deko- 

ration hatte eine Fortsetzung des Kirchenraumes nach 

Osten vorgetauscht, ihm den fehlenden monumentalen Ab- 

schlub gegeben, und zwar in einer raumlich vereinfachten 

Form, d.h. ohne Querarme und Vorchorjoch - wohl der 

groberen Anschaulichkeit und raumlichen Geschlossenheit 

wegen - und mit der damals noch geplanten groben Kuppel. 

Tatsachlich entspricht die innere Gliederung der Kuppel 

auf der Zeichnung im wesentlichen derj enigen des Entwurfs 

von Grassi, wie sie Pozzo selbst in einem Langsschnitt von 

S. Ignazio in seinem Traktat darstellte (I, 94, Abb. 13)31. 

Hinzugefiigt wurde nur das Konsolgesims mit Balustrade.

Bei der hier vorgeschlagenen Deutung der Zeichnung 

ware nicht nur die dargestellte Architektur in alien ihren 

Details sinnvoll, sondern sie ware auch als Quarantore-De- 

koration motiviert: gait es doch nicht wie sonst einen vor- 

handenen Chorraum durch die Dekoration festlich zu ver- 

andern, sondern zunachst einen solchen Raum zu erschaf- 

fen. Die Unfertigkeit der Kirche mubte die Phantasie des 

Kiinstlers zu ihrer Erganzung durch das Mittel der „Pro- 

spettiva“, der Quadraturmalerei, anregen.

Pozzo kam im Jahre 1681 nach Rom. 1682 entstand der 

oben erwahnte Festaufbau fur die Quarantore-Feier der 

Congregazione dei Nobili, der so grobe Beachtung fand, 

27 Kerber 1971,60ff.; vgl. auch Kerber 1965, 84ff.; Wilberg-Vignau,

I, 31 ff.

28 Vgl. zu dem Kuppelprojekt Grassis Frey, 23, Antn. 29.

29 Frey, 16.

30 s. Frey, Anm. 45; Ritratto di Roma moderna, Rom 1652, 391.

31 Man beachte die glatten Sockel der Doppelpilaster. In dem Ent

wurf im Cod. P VII 9 im Vatikan sind die Sockel mit Blendfel-

dern geschmiickt, eine Vorzeichnung Grassis in der Albertina

zeigt jedoch ebenfalls glatte Pilastersockel (Frey, Abb. 2).

dab Pozzo draufhin durch die Ordensleitung von anderen, 

niederen Arbeiten befreit und allein mit kiinstlerischen Auf- 

gaben betraut wurde32. In diesen ersten Jahren seines Auf- 

enthaltes in Rom und bevor im Marz 1685 die Trennmauer 

in S. Ignazio abgerissen wurde, kbnnte er fur die dortigen 

Quarantore-Feiern Festdekorationen auf diese Wand ge

malt bzw. Entwiirfe hierzu ausgefiihrt haben.

Einer Entstehungszeit in diesen Jahren entspricht auch 

der Stil, der mit dem hart gezeichneten Gesims, den derben 

Voluten der groben Segmentgiebel an der Altarwand, den 

weichen Formen der Kartuschen an der Tonnenwolbung 

im Vordergrund noch die fur den Friihstil charakteristi- 

schen oberitalienischen Elemente erkennen labt. Die spa- 

teren Werke werden dann weit starker durch das Vokabular 

des rbmischen Spiitbarock bestimmt33.

Zu letzteren gehbren die beiden Entwiirfe fur die spatere 

Ausgestaltung der Chorpartie von S. Ignazio, die auch als 

entwickeltere Varianten des gleichen Themas hier von be- 

sonderem Interesse sind. Sie sind uns in zwei Stichen er- 

halten, einem 1689 datierten Einzelblatt von Nicolas Do- 

rigny nach Pozzo (Abb. 10)34 und der Tafel 71 des 1700 

erschienenen 2. Bandes des Traktats (Abb. 11). Wahrend 

der von Dorigny gestochene Entwurf sich noch erheblich 

von der Ausfiihrung unterscheidet, steht die Darstellung 

in dem Traktat, die erst kurz vor der 1701 erfolgten Voll- 

endung der Arbeiten verbffentlicht wurde, dieser bereits 

sehr nahe (vgl. Abb. 12). Die zwischen beiden Entwiirfen 

und der Ausfiihrung ablesbare Entwicklung ist von Kerber 

und von Wilberg-Vignau ausfiihrlich diskutiert worden35. 

Nach Ansicht von Kerber wurde die von Dorigny gesto

chene friihere Lbsung wahrscheinlich wahrend der ersten 

Arbeitsperiode weitgehend ausgefiihrt, jedoch zum Teil 

nur in Scheinmalerei, so z.B. bei den Choretti mit den hin- 

ter den Tiirbffnungen sichtbar werdenden, architektonisch 

aber nicht mbglichen Nebenraumen. Wilberg-Vignau ver-

32 L. Pascoli, I rite de’ Pittori, Scultori ed Architetti Moderni II, Rom 

1736, 251.

33 Zum Vergleich kbnnen unter den friihen rbmischen Arbeiten 

genannt werden: der Korridor der Casa Professa des Gesu von 

1682-84 (Kerber 1971, Abb. 34), die Querschiffdekoration in der 

Chiesa del Gesu in Frascati von 1681-84 (Kerber 1971, Abb. 

31-33) sowie der erste, in Malerei ausgefiihrte Wandaltar im lin- 

ken Querhaus von S. Ignazio, der 1750 durch einen Marmoraltar 

ersetzt wurde, jedoch auf Taf. 67 im Bd. II des Traktats iiber- 

liefert wurde (vgl. Kerber 1971, 137). Das Motiv der glatten, 

unten mit einer Girlande umwundenen Saulen ist ungewbhnlich, 

kommt jedoch auch bei einer der Zeichnungen in den Uffizien 

vor (7782A, Kerber 1971, Abb. 75).

34 Ein Exemplar des Stiches befindet sich im Istituto d’Archeologia 

e Storia dell’Arte in Rom. Der Stich wurde von B. Kerber ent- 

deckt und publiziert (Kerber 1965, 85, 88, Anm. 33).

35 Kerber 1965, 85ff.; Kerber 1971, 63ff.; Wilberg-Vignau II, 33f., 

Anm. 198.
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12. S. Ignacio, Rom^

Blick ^um Chor

mutet dagegen, daB det gesamte auf dem Stich dargestellte 

Chorprospekt eine groBe ,,Macquina“ darstellte, die auf 

eine plane Wand in Hohe der ostlichen Vierungspfeiler ge- 

malt worden ware. Er hatte also eine ahnliche Funktion ge- 

habt, wie sie bier fur die Berliner Zeichnung vermutet wird. 

Die erhaltenen Regesten ebenso wie der Kommentar Poz- 

zos zu dem Stich in dem Traktat scheinen jedoch fur die 

von Kerber vorgeschlagene Deutung zu sprechen36.

36 Vgl. Kerber 1971, 67, Anm. 132. Zwar konnten die noch unfer- 

tigen Altargemalde und die Arbeiten an den Fresken der Kalotte 

(1685-88) AnlaB dazu gegeben haben, dab der Chorraum, wie 

Wilberg-Vignau vermutet, an Feiertagen dutch eine Macquina 

verdeckt wurde. Die von Kerber zitierte Notiz iiber die von 

Pozzo bemalten „telari de choretti“ laBt sich jedoch kaum anders 

interpretieren als im Sinne Kerbers (Kerber 1971, 61, Anm. 93). 

Die Tatsache, daB in den Jahren 1685-88 der Hochaltar errichtet 

wurde, spricht dafiir, daB in den folgenden Jahren - bis zur Wie- 

deraufnahme der Arbeiten 1698 - bereits der gesamte Chorraum 

Zuganglich und fiir den Gottesdienst benutzbar war. Die Formu- 

lierung in dem Kommentar Pozzos zu seinem 2. Projekt (Traktat 

II, 71) legt ebenfalls den SchluB nahe, daB es sich bei der erwahn- 

ten gemalten Dekoration, die jetzt dutch eine ,,steinerne“ und

Fiir das fast gleichwertige Nebeneinander, die Auswech- 

selbarkeit von realer und illusionistischer Architektur, wie 

sie hier erkennbar wird, ist auch die Tatsache bezeichnend, 

daB der in Anm. 33 bereits erwahnte linke Querschiflaltar 

zunachst nur in Malerei ausgefiihrt wurde. Er ist erst 1750 

durch einen Marmoraltar ersetzt worden.

Es ist nun zu untersuchen, wie sich die Berliner Zeich

nung zu den beiden gestochenen Entwiirfen und zur Aus- 

fiihrung verhalt. Zu vergleichen ist die Wandgliederung bis 

zur Hohe des Gebalks. Es zeigt sich hierbei, daB das Grund- 

prinzip der Gliederung der Chorwand weitgehend uber- 

einstimmt. In alien Fallen linden wir die gleiche Dreitei- 

lung durch eine korinthische Ordnung, wobei die beiden 

den Altar rahmenden Saulen mit dem Gesims verkropft 

sind und durch Figuren und eine Kartusche, bei der Zeich

nung auBerdem durch Segmentgiebel so verbunden wer- 

den, daB eine Art Aedikula entsteht, die die Hochaltarrah-

verbesserte Variante ersetzt worden sei, um eine standige bzw. 

langere Zeit dort vorhandene Dekoration und nicht nur um eine 

Macquina fiir besondere Feste gehandelt hat.
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73. Andrea Potpip. Langs schnitt durch S.Ignacio mit den urspriinglichgeplanten Ostteilen (Traktat 1, 94)

mung bildet. Ein Unterschied zwischen der Zeichnung und 

den gestochenen Entwiirfen bzw. der Ausfuhrung besteht 

dann vor allern darin, daB die der Wand vorgelegte Ord- 

nung auf der Zeichnung eine reine Saulenordnung ist, wah- 

rend die spateren Losungen nur zwei kannelierte Saulen 

seitlich des Altars vorsehen, im iibrigen jedoch kannelierte 

Pilaster, hierdurch einerseits den Altar starker heraus- 

heben, andererseits den Chorraum enger mit dem ebenfalls 

durch kannelierte Pilaster gegliederten Langhaus verbin- 

den. Der auf der Zeichnung dargestellte Raum hattezwar 

- auf die Ostwand des Langhauses gemalt - die Illusion ei- 

ner bruchlosen Erweiterung des gebauten Kirchenraumes 

gegeben, der Scheinraum hatte jedoch eine gewisse Eigen- 

standigkeit bewahrt. Durch ein Zwischenjoch mit Choretti 

wird der Kuppelraum - wie spater der Chorraum — von 

dem iibrigen Kirchenraum getrennt. Dieses Joch hat je

doch auch eine verbindende, iiberleitende Funktion: mit 

dem vorderen Pilaster schlieBt es unmittelbar an die Glie- 

derung des Langhauses an, wahrend der hintere Teil durch 

die Saule bereits Bestandteil des Zentralraumes wird. Im 

Detail laBt sich noch folgendes beobachten: Das Gebalk 

mit dem glatten, schmucklosen Fries der Zeichnung, das 

dem des Langhauses entspricht, linden wir iibereinstim- 

mend bei dem Stich von Dorigny (Abb. 10), wahrend die 

Darstellung im Traktat (Abb. 11) bereits einen der Aus

fuhrung entsprechenden Rankenfries zeigt. Auch die Form 

der Altarmensa ist bei der Zeichnung derjenigen in dem 

friiheren Stich verwandt. Dagegen enthalt die Bekronung 

des Altarrahmens Formelemente beider Entwiirfe. Die 

hochovale Kartusche fiber dem Altar linden wir bei dem 

spateren Blatt und der Ausfuhrung wieder.

Verzichtet wurde in beiden Chorprojekten auf die auf 

Sockeln stehenden Figuren, die sich auf der Zeichnung zu 

beiden Seiten des Altars befinden. Entsprechende Figuren 

erscheinen spater fiber den Kampfern der Altarsaulen, wo 

sie an die Stelle der groBen Volutengiebel der Berliner 

Zeichnung getreten sind. Die sitzenden Engel, die die Kar

tusche halten, werden jetzt auf dem Gesims angeordnet.

Diese zahlreichen Beziehungen - Ubereinstimmungen 

und sinnvolle Veranderungen im Sinne einer Entwicklung
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- zu den beiden gestochenen Projekten und der ausgefiihr- 

ten Chordekoration sprechen fur die Richtigkeit der vor- 

geschlagenen Deutung der Berliner Zeichnung als Projekt 

einer Quarantore-Dekoration fur S. Ignazio, entstanden 

noch vor Beginn der Arbeiten Pozzos an der Chorausstat- 

tung dieser Kirche.

Die Zeichnung kann zugleich als ein vorziigliches Bei- 

spiel fur die auch sonst zu beobachtende Rationalitat in der 

Anwendung der Quadraturmalerei bei Pozzo dienen. Die 

Scheinarchitektur wird als Ersatz, Erganzung oder Erwei- 

terung realer Architektur verstanden und steht hierbei in 

unmittelbarer Beziehung zu dieser.
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