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Von redenden Steinen und künstlich-erfundenen 
Architekturen. 

Oder: Johann Bernhard Fischer von Erlach 
und die Wurzeln seiner conceptus imaginatio* 

Elisabeth Kieven zum 60. Geburtstag 

Mit 44 Abb i ldungen 

E s i s t i n z w i s c h e n a l l g e m e i n a n e r k a n n t , d a s s d i e R h e t o r i k u n t e r d e m 
M o t t o docere—delectare—movere e i n e m e t h o d i s c h e B a s i s f ü r d i e K ü n s t e i n 
d e r F r ü h e n N e u z e i t b i l d e t e 1 . D i e B e z ü g e z w i s c h e n B a u - u n d R e d e k u n s t 

* Der vorliegende Beitrag wurde erstmals im R a h m e n des 7. Sommerkurses der 
S t i f tung Bibl iothek Werner Oechslin „Arch i tek t und/versus Baumeister .um 
1700"' im Ju l i 2006 in Einsiedeln sowie im September 2006 in der Bibl iotheca 
H e r t z i a n a / M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für Kunstgeschichte in R o m vorgestellt. F ü r 
diese Möglichkeit und die dabei erhaltenen Anregungen und Unters tü tzung dan 
ke ich vor allem Richard Bösel ( R o m ) . Matteo Bur ion i (Basel). Ra lph -Mik l a s 
Doliler ( R o m ) , Sybi l le Ebert -Schi f ferer ( R o m ) . A lexandre G a d y (Paris). Gu ido 
Hinterkeuser (Berlin), Elisabeth Kieven ( R o m ) . Ju l i an K l i emann ( R o m ) , Mart in 
K r u m m h o l z (Prag). Kr istof fer Nevil le (Pr inceton) , Werner Oechslin (Einsiedel!)). 
Mart in Olin (Stockholm) . (Vist ina Ruggero ( R o m ) , A n d r e a Sommer -Math i s 
( R o m / W i e n ) sowie Peter Stephan (F ie iburg i. Br.). Da es sich hier um eine Ergän
zung meines Aufsatzes von I99(i (siehe A n m . Ii) handelt , wird vor allem die damals 
noch nicht berücksichtigte oder seither erschienene L i teratur zitiert. 

1 G. C. ARGAN, L a Retor ica Aristotel ica ed il Baroceo. II Concetto di Persuasione 
come Fondamento della Temat i ca figurativa barocca. Kunstchronik 8 (1955). 9 1 -
93: G. MOHI>U;<;O TA(;LIAIH*K. Ar is tote l ismo e Baroceo. in: Retor ica e Baroceo. A t t i 
tlel 111 Congresso Internat ionale di Studi Umanist ic i (Venezia 1954), hrsg. von E . 
GASTELLI. R o m a 1955. 119-195: J . LICHTENSTEIN, T h e Eloquence of Oolour. Rhe-
toric and Pa int ing in the French Classical Age. Trans la ted by E m i l y McVarish. 
B e r k e l e y - L o s Ange le s -Ox fo rd 1993: B. BAUEE, .Multimediales Theater. Ansä tze 
zu einer Poetik der Synäst-hesie bei den Jesu i ten , in: Rena i ssance -Poet ik /Re 
naissance Poetics, hrsg. von H . F. PLETT, B e r l i n - N e w York 1994, 197-238; M. 

Originalveröffentlichung in: Römische Historische Mitteilungen, 49 (2007), S. 319-396 



3 2 0 Friedrich Polleross 

s i n d e b e n s o v i e l f ä l t i g u n d e v i d e n t , w i e d a s k o n k r e t e V e r h ä l t n i s n a c h w i e 
v o r n i c h t e i n d e u t i g o d e r e n d g ü l t i g d e f i n i e r t e r s c h e i n t 2 . A l s i c h v o r z e h n 
. J a h r e n d i e se T h e m a t i k a m B e i s p i e l v o n J o h a n n B e r n h a r d F i s c h e r v o n 
E r l a c h u n t e r s u c h t e 3 , b e s c h r ä n k t e i c h m i c h a u f e i n i g e m e i n e r M e i n u n g 
n a c h ü b e r z e u g e n d e E i n f l u s s b e r e i c h e , n ä m l i c h d i e archüectura loquens u n d 
d e n concettismo, d i e P r i n z i p i e n d e r persuasio, d e r inventio, argutezza u n d 

FUMAROLI, L e e o l e d u s i l enee . P a r i s 1 9 9 4 : J . M . BAI ' JK IAKTKX. W i r k u n g s ä s t h e t i k 
und Wechselwirkungen: Kunst und Rhetorik in den Trak ta ten Carlo Borromeos 
Gabriele Paleott is und Roberto Bellarminos, in: Künste und Natur in Diskursen 
der Frühen Neuzeit, hrsg. von H. LAUFHüTTE (Wolfenbütteler Arbeiten zur Barock
forschung 35). Wiesbaden 2000, 515-534; K . PATZ-U. MüLLER HOFSTEDE, „Albert i 
Teutseh" . Zur Rezept ion rhetorischer Kunstlehre in Deutsehland, in: ebd.. 8 0 9 -
822; U. RUHM, S tumme Sprache der Bilder. Gestik als Mittel neuzeitlicher Bi ld
erzählung. München -Berlin 2002: W. BHASSAT, Das Historienbild im Zeitalter der 
Eloquenz von Raffael bis Le Brun (Studienaus dem Warburg-Haus 6). Berlin 2003' 
Bi ld -Rhetor ik , hrsg. von W. BHASSAT (Rhetorik 24). Tübingen 2005. 

- H. SEDLMAYR, Allegorie und Architektur, in: Retoriea e Barocco (wie in A n m . 1) 
197-207; G. C. ARGAN, Retoriea e Architettura, in: Stil und Überlieferung in der 
Kunst des Abendlandes. Ak ten des 21. Kongresses für Kunstgeschichte (Bonn 
1964). Berlin 1907. Bd. I I I . 218-221: B. CoNTARDI, La retoriea e l 'architettura 
barocca (Studi di Moria dell'arte 8). R o m a 1978: K . MöSENEDER, Aedi f icata Poesis: 
Devisen in der französischen und österreichischen Barockarchitektur. WrJbKg 35 
(1982), 139-175; K . NoEHLES, Rhetorik, Architekturallegorie und Baukuns t an 
der Wende vom Manierismus zum Barock in R o m , in: Die Sprache der Zeichen 
und Bilder. Rhetor ik und nonverbale Kommunikat ion in der frühen Neuzeit , hrs<* 
von V. KAPP (Ars Rhetorica 1). Marburg 1990, 190-227; C.-P. WäRNCKE, Rhetor ik 
der Architektur in der frühen Neuzeit, in: J o h a n n Conrad Schlaun 1095-1775. 
Architektur des Spätbarock in Europa, hrsg. von EL BüSSMANH F. MATZNER U. 
SCHULZE, Münster 1995, 013-621; The emblem and architecture. Studies in applied 
emblematics from the sixteenth to the eighteenth centuries, hrsg. von H. .). 
BöKER-P.M. DAI.V. Turnhout 1999; Architecture and Language. Construeting 
[dentity in European Architecture c. 1000-c. 1650, hrsg. von G. CLARKE-P. CROSS-
LEY. Cambridge-New York -Melbourne -Madr id 2000; S. HOPPE, Was ist Barock? 
Architektur und Städtebau Europas 1580-1770. Darmstadt 2003, 181-207: P. 
Kl DI.ER, Über den Quellencharakter der frühneuzeitliehen Architekt ur, in: Quel
lenkunde der Habsburgermonarchie (16.-18. Jahrhundert ) . Ein exemplarisches 
Handbuch, hrsg. von .). PAüSER-M. ScHEUTZ-T. WlNKELBAUER (MIÖQ EB 44). 
Wien -München 2004, 952-970, hier 961f. („Rhetor ik und Semiotik, Sti lpräferen
zen und Geschmackswandel") . Im April 2006 hat sich auch die Society of Archi -
tectural Histordans bei ihrem 59"' Annual Meeting in Savannah dem Thema 
„Rhetoric and Architecture after Renaissance Humanism (1600-1900)" gewid
met. 

* V. POLLEROSS, Docmr ET DELEOTANT. Architektur und Rhetorik am Beispiel von 
J o h a n n Bernhard Fischer von Erlach. WrJbKg 49 (1996). 165-206, 335-350 
(Abb.). 
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imitatio sowie die ebenfalls eindeutig von der Rhetorik abzuleitende elo-
cutio. d. h. den Bereich des decorum oder aptum4. 

Parallel zu meinem Aufsatz hat Jutta Tremmel-Endres ihre Disserta
t i o n einer ähnlichen Thematik gewidmet, wobei sie allerdings nicht direkt 
a u f die Rhetorik verwiesen und auch andere Akzente gesetzt hat. Sie 
betrachtete die Werke Fischers als „Denkmalarchitektur" und analysier
t e sie unter dem Blickwinkel des zu konservierenden Kunstdenkmals mit 
d e r Kategorie des „Monumentalen" in formaler sowie als Memorialbau-
t e n in funktionaler Hinsicht''. Hinzuweisen ist außerdem auf die in diesen 
beiden Arbeiten noch nicht berücksichtigte kanadische Dissertation von 
L o u i s Brillant, die sich 1991 der „politischen Rhetorik" von Fischers 
Werken für Karl VI. gewidmet hat. Ausgehend von der Deutung der 
Allegorie als Propagandamittel untersucht der Autor die Karlskirche, die 
Hofbibliothek sowie Fischers Vasenentwürfe „from the point of view of 
t h e political rhetoric of the patron commending them"8. 

Meines Wissens wurden die Dissertationen gar nicht und mein Aufsatz 
n u r von Ulrich Fürst rezipiert. Dieser hat allerdings kritisiert, ich hätte 
n u r einzelne Aspekte und nicht die Werke als Ganzes analysiert und 
d i e Kunstwerke eigentlich zur Illustration einer Theorie missbraucht7. 

4 ABGAN (wie in A n m . 2) hebt persuasione sowie allegoria als rhetorische Pr inz ip ien 
der A r c h i t e k t u r hervor und verweist a u f die F u n k t i o n vieler Bauten als monu-
mentum sowie jene der Säulen als argumentum. P. PORTOGHESI, Borromin i . A rch i -
t e t t u r a come linguaggio. M i l a n o - R o m a 1967. 369-376 , paral lel is iert e twa die 
St i lmi t te l der Arch i t ek tur und die Figuren der Rhetor ik (.Metapher. Ant i these. 
O x y m o r o n . Al legorie etc.). Z u „A lber l i's view o f Areh i tecture as Persuasive C o m -
mun iea t i on " siehe auch C. VAN ECK, Arehitecture, Language , and Rhe to r i c in 
A lber t i ' s De Re. Aedific.atoria. in: CLARKE-CROSSLEY (wie in A n m . 2), 72 -81 , hier 
79 -81 ; zu inventio und concettismo MORITHCO TAGLIABUE (wie in A n m . 1), 133-135, 
137-157 und 185-186: zur imitatio C. BROTHERS, Arehitecture, Tex t s , and I m i t a 
t ion in La te - f i f teenth - and E a r l y - s i x t e e n t h - c e n t u r y R o m e . in: CLARKE-CROSSLEY 
(wie in A n m . 2), 82 -101 , hier 8 3 - 8 6 sowie A . A . PAYNK, Arch i tects a n d Academies . 
Arch i tec tura l Theor ies o f Imitatio and the L i t e r a r y Debates on Language and 
Sty le , in: ebd. , 118-133, hier 127-133; z u m Decorum A. HORN-ONCKEN, Über das 
Schickl iche. Studien zur Geschichte der Archi tekturtheor ie . Gö t t ingen 1967. 

5 J . TREMMEL-ENDRES, Denkma la rcb i t ek tur oder Arch i t ek tur mit D e n k m a l c h a 
rakter? Studien zur Kunst J o h a n n Bernhard Fischers von Er lach. Phi l . Diss. Tr ier 
1996. 

0 L. BRIU.AXT, J o h a n n Bernhard Fischer von Erlach and Polit ical Rhetor ic under 
K a r l V I (1712-1722) . Phil . Diss. (Manuskr ipt ) , McGi l l Un i ve r s i t y Montrea l 1991, 
Vorwort . 

7 U. FüRST, Die lebendige und s ichtbare Histori . P r o g r a m m a t i s c h e T h e m e n in der 
Sakra larch i tek tur des Barock (Fischer von Er lach . H i ldebrandt . Sant in i ) (Studi
en zur christlichen Kunst 4). Regensburg 2002. 31 -33 . 
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F ü r s t geht nun zwar von fün f Einzelwerken - darunter Fischers Ko l l e 
gienkirche - aus, k o m m t aber methodisch nicht grundlegend weiter. 
Einerseits verweist er ebenfalls unter Bezug au f K a r l Eusebius v o n 
Liechtenstein (1611-1684) auf die Bedeutung der memoria und der per-
suasio für die Arch i tek tur und kann die Wicht igke i t der inventio u n d des 
decorum in der deutschen Archi tekturtheor ie u m 1700 am Beispiel von 
Leonhard Christoph S turm (1669-1719) belegen8. Andererseits bezeich
net er das Verhältnis zwischen Rhetor ik und Arch i tektur als rein meta 
phorisch, obwohl er Zitate von Francois Blondel (1617-1686) und S t u r m 
bringt, in denen die Küns te aufgrund der Aufgabe der delectatio und ihrer 
gemeinsamen Pr inz ip ien in einem A t e m z u g genannt bzw. Propor t ion 
sowie Stil in Bau - und Redekuns t in direkte Paral lele gesetzt werden". 
I n seinen Ana lysen der „ inhalt l ich-thematisch ausgerichteten Gesamt 
konzept ionen" der Bau ten folgte der Autor hingegen meiner Be tonung 
der für rhetorische Arch i tektur konst i tut iven Verschränkung von Inha l t 
und F o r m - zugegebenermaßen weitaus umfassender, als dies in meinem 
Aufsatz möglich und beabsichtigt war. 

In Weiterführung dieser Gedanken sollen im Folgenden drei Schwer
punk te behandelt werden: 
1. allgemeine Feststel lungen zum Verhältnis von Arch i tektur und R h e 

torik vor al lem mit Bl ick auf den kunsttheoretischen Hintergrund der 
Wiener Arch i tektur u m 1700; 

2. eine Rekons t ruk t ion der diesbezüglichen Kenntnisse, die der junge 
Fischer in R o m vorf inden konnte; 

3. die Ana lyse dieser kunsttheoretischen Wurzeln in der Arch i tek tur 
Fischers und in deren concetti. 

I . DOCENT ET DELECTANT: 

ARCHITEKTUR UND RHETORIK 

Den entscheidenden Ansa t zpunk t für meinen methodischen Zugang 
zu Fischer lieferte die Porträtmedai l le des Archi tekten von Benedikt 
Richter aus dem J a h r e 1719. Sie zeigt nämlich au f ihrer Reversseite 
antike Ru inen unter dem Mot to DOCENT ET DELECTAXT (Abb. I) . Der 
Hofarchi tekt nennt also Belehren und Erfreuen, die klassischen A u f 
gaben der Rhetor ik , als Ziele seiner Werke oder der Arch i tek tur all-

8 Zu Sturm und dessen Theorie siehe C. BKRNET, Art. Sturm, Leonhard Christoph. 
Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon X I X (2001), Sp. 1349-18(59. 

9 FüRST (wie in A n m . 7), 4 3 - 5 1 , 4 0 0 - 4 0 1 . 
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A b b . 1: E m b l e m u n d Dev i se von •). B. 
F i scher v. E r l ach , P o r t r ä t m e d a i l l e von 

B. R ichter . 1719; W i e n . K u n s t -
histor isches Musen in. 

A b b . 2: M e m n o n - K o l o s s , E m b l e m f ü r 
d e n T r i u m p h b o g e n der S t a d t W i e n 

n a c h e inem E n t w u r f v o n J . B. F ischer , 
K u p f e r s t i c h , 1690. 

gemein1". Genau in derselben D ichotomie betonen Fischer bzw. dessen 
,Ghostwr i ter ' Carl Gustav Heraeus im Vorwort zum Entwurff einer His
torischen Architektur, dass deren Kupferst iche durch Proben von allerhand 
Bau-Arien das Auge der Liebhaber zu ergötzen ... mehr im Sinne gehabt, als 
die Gelehrten zu unterrichten. Abgesehen von diesen beiden Belegen gibt 
e s zumindest zwei weitere Hinweise für eine Auseinandersetzung Fischers 
m i t der Emb lemat i k . Schon 1690 musste der junge Architekturlehrer des 
römischen Kön igs die Icones für die zu Ehren seines Schülers errichteten 
T r i u m p h b ö g e n zeichnen. Ausgeführt wurden u. a. eine nicht ohne Berni-
n i s Vorbi ld denkbare Szene von Apollo und Daphnis, ein pallädianisch 
a n m u t e n d e r Tempe l im Hintergrund der Memnon-Sta tue (Abb. 2) sowie 
e i n Templum virtutis et honoris". Während in diesem Fall der Kanon ikus 
Dr . K a r l Joseph de la Bresche für die Auswahl der Themen und die A b 
fassung der T e x t e nachweisbar ist, dürfte Fischer 26 J a h r e später ganz 
a l le in für ein Arch i tekturemblem verantwort l ich gewesen sein. Anlässl ich 
d e r Geburt des Erzherzogs Leopold im J a h r e 1716 beteiligten sich näm-

111 POLLEROSS (wie in A n m . 3), 205f. , A b b . 42. S o schre ibt e t w a P o s s e v i n o 1593, dass 
Poesie und Malerei docendo dk delectando ihre A u f g a b e n erfül len: B.uioii (wie in 
A n m . 1). 2()(i. Z u r T r a d i t i o n vg l . K . ADAM . D o c e r e - d e l e c t a r e - m o v e r e . Z u r poet i 
schen u n d rhetor ischen T h e o r i e über A u f g a b e n u n d W i r k u n g der L i t e r a t u r . Ph i l . 
Diss. K i e l 1971. 

11 POLLEROSS (wie in A n m . 3). 2()4f., A b b . IS. 
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lieh nicht nur der Ho fma ler J o h a n n Michael R o t t m a y r von R o s e n b r u n n 
und der Numismat iker Carl Gus tav Heraeus an öffentl ichen Hu ld igun 
gen, sondern es schuf auch J o h a n n Bernhard Fischer von Er lach eine 
emblematische Festdekorat ion. Die I l luminat ionen des Hofgelehrten und 
des Hofarchi tekten befanden sich zwar nebeneinander an der so genann
ten Mehlgrube, einem städtischen Amtsgebäude am Mehlmarkt , doch aus 
der Beschreibung durch Heraeus scheint hervorzugehen, dass Fischer bei 
seinem E m b l e m eigenschöpferisch tät ig war: des Herrn von Fischers Kay
serl. Ober-Bau—,Inspektors Illumination' [ . . .bzw.] Vorstellung war eine 
,Devise\ dessen ,Corpus' ein ungeendigter von unterschiedenen Säulen— 
Ordnungen hoch aufgeführter Römischer Bau/ mit der IJberschrifft: FASTI-
GIA NIXA COLVMNIS.I Wie hoch und überbaut diß Kayser-Haus zu 
sehen;/ Wann doch sein Gipfel fest auf neuen Säulen stehen'2. Es handelte 
sich also u m eine Invent ion, die auf der doppelten Bedeutung des ,Hau -
ses' als Genealogie und Arch i tektur basiert. 

Für den Wiener ,Kaiserstü ' im Al lgemeinen und für die Arch i tek tur 
Fischers im Besonderen sind also zwei rhetorische Trad i t ionen grund
legend: die Wor t -B i ld -Synthesen der E m b l e m a t i k und die künstlerische 
Überzeugungskraf t mithi l fe der Synästhesie l : !. Der vor al lem bei epheme
ren Dekorat ionen offensichtliche gemeinsame Nenner dieser beiden Be 
reiche manifestierte sich etwa in der Forderung des Jesu i ten Giac into 
Ferrari , dass die Arch i tektur eines Trauergerüstes wie eine gute Predigt 
nur einen einzigen Gedanken (argumentum) haben dürfe und alle E inze l 
teile darauf abgest immt sein sollten: come l'Anima del Corpo materielle 
dellArchitettura ... consiste nell'inventione di un sol pensiero, che e l'argo-
mento prinicpale di tutta l'opera, e abbraccio, e lega, come suoi parti, e suoi 
membri gValtri componimenti di tutto l'apparato. E questi ad esso, come suo 
fine sono ordinati1*. Parallel zur Forderung des Predigers nach inhal t -

12 C. G. HKRAUCN, Vermischte Neben=Arbeiten. Wien 1715 (recte 171(5). s. p.; H. 
SHDLMAYR, J o h a n n Bernhard Fischer von Erlach. Mit einem Vorwort von H . 
Bauer. Wissenschaftliche Bearbeitung durch G. Curcio. Stuttgart 1997, 395. 

13 Zur Ut pictura poesis-Theorie als gemeinsame Wurzel von Emblemat ik und Dra 
mentheorie siehe z. B. A . SCHöNE, Emblemat ik und D r a m a im Zeitalter des 
Barock. München :,1993, 203-231. 

14 Zit. in T. MANKREDI, Architettura e rettorica delle ,Feste funebre'. I catafalchi di 
Fi l ippo J u v a r a e Torino, in: Barocke Inszenierung, hrsg. von J . IMORDE-F. NEU-
MEYER—T. WEDDIGEN. Emsdetten-Zür ich 1999. 222-235, hier 223. Siehe dazu auch 
L. PoPELKA, Trauer -Prunk und Rede -Prunk . Der frühneuzeitl iche Trauerapparat 
als rhetorische Leistung auf dem Weg zur virtuellen Real i tät , in: Oratio Funebris. 
Die katholische Leichenpredigt der frühen Neuzeit. Zwöl f Studien, hrsg. von B. 
BOGE-R. G. BOGNER. (Chloe. Beihefte zum Daphnis). A m s t e r d a m - A t l a n t a , G A 
1999, 9-80. 
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l i c h e r E i n h e i t d e s , G e s a m t k u n s t w e r k e s ' f o r d e r t e d e r A r c h i t e k t u r t h e o r e 
t i k e r L e o n h a r d C h r i s t o p h S t u r m i n s e i n e m W e r k Kurtzer Begriff der ge
samten Mathesis ( F r a n k f u r t / O d e r 1710) e i n e d e k o r a t i v e E i n h e i t u n d O r d 
n u n g d e r e i n z e l n e n B a u t e i l e , also daß wie an einer Oration oder Schlifft 
alles sich ivohl zusammen reymenj und alles -wohl miteinander connectierenf 
und einerlei/ Stilum haben muß1'. 

D i e d i e s e n F o r d e r u n g e n z u g r u n d e l i e g e n d e n u n d v o m R h e t o r i k u n t e r 
r i c h t v e r m i t t e l t e n a n s c h a u l i c h e n u n d ü b e r z e u g e n d e n S p r a c h b i l d e r s o l l t e n 
d u r c h Ü b u n g e n i n W o r t u n d B i l d e r r e i c h t w e r d e n , d i e e b e n s o d i e K e n n t 
n i s d e r a n t i k e n D i c h t e r w i e d i e A n f e r t i g u n g v o n S i n n b i l d e r n u n d B i l d e r 
r ä t s e l n u m f a s s t e n . I m T e x t d e r j e s u i t i s c h e n S t u d i e n o r d n u n g ' w e r d e n i n 
d i e s e m Z u s a m m e n h a n g B e s c h r e i b u n g e n v o n T e m p e l n , G r ä b e r n , B i l d 
s ä u l e n u n d S t ä d t e n a u s d r ü c k l i c h e r w ä h n t 1 " . I n d i e s e m S i n n e w i d m e t e 
b e r e i t s A n t o n i o P o s s e v i n o ( 1 5 3 3 - 1 6 1 1 ) in se ine r Ratio studiorum v o n 1 5 9 3 
e i n e i g e n e s K a p i t e l d e m V e r h ä l t n i s v o n P o e s i e u n d M a l e r e i . A u c h s p ä t e r 
l i e f e r t e n i m m e r w i e d e r J e s u i t e n w i c h t i g e B e i t r ä g e z u r T h e o r i e d e r 
E m b l e m a t i k , d a r u n t e r d i e R h e t o r i k p r o f e s s o r e n L o u i s R i c h e o m e ( 1 5 4 4 -
1625 ) . O r a z i o M o n t a l d o ( 1 5 7 9 - 1 6 3 0 ) , N i c o l a s C a u s s i n ( 1 5 8 3 - 1 6 5 1 ) , A l e s -
s a n d r o D o n a t i ( 1 5 8 4 - 1 6 4 0 ) , P i e r r e L e M o y n e ( 1 6 0 2 - 1 6 7 1 ) o d e r J a k o b 
B o s c h , d e s s e n Symbolographia sive de Arte Symbolica v o n 1701 E r z h e r z o g 
K a r l g e w i d m e t war 1 7 . D a h e r sei z u n ä c h s t a n h a n d e i n i g e r W i e n e r P u b l i 
k a t i o n e n d e r B l i c k v o n d e r R e d e - a u f d i e B a u k u n s t g e l e n k t , u m d i e 
R e l e v a n z d i e s e r Ü b e r l e g u n g e n f ü r d e n h a b s b u r g i s c h e n , K a i s e r s t i l ' z u 
b e l e g e n 1 8 . 

16 / i t . in FüRST ( w i e in A n m . 7 ) . 4 0 1 . 
16 Zur Bedeutung der Rhetor ik in der Pädagogik der Jesui ten siehe J KNAPE, 

Barock, in: Historisches Wörterbuch der Rhetor ik I, hrsg. von G. UEDING. Tüb in 
gen 1992. 1285-1332, hier 1313-1317: K . PORTEMAN, Emblemat ic Exhib i t ions 
(affixiones) at the Brüssels Jesui t College (1630-1685). A S tudy of the Com-
memorat ive Manuscripts (Royal Library, Brüssels). Turnhout 1996, lOff.; M. 
FUMAROLI, The Ferti l i ty and the Shortcomings of Renaissance Rhetoric: The 
Jesu i t Case, in: The Jesuits. Cultures, Sciences, and the Ar ts 1540-1773, hrsg. von 
J . W . O 'MALLEY S . J . - G . A . BAILEY—St . J . BARRIS -T . F . KENNEDY S . J . T o r o n t o -
Buf' falo-London 1999. 90-106. Den „jesuitischen Hintergrund" im Allgemeinen 
und den Einfluss von Athanasius Kircher auf den Wiener H o f im Besonderen 
betont auch BRILLANT (wie in A n m . 6), 18-24. 

17 L . SALVIUCCI INSOLERA, L ' l m a g o primi Saeculi' (1640) e il significato del l ' imma-
gine allegorica nella Compagnia di Gesü. Genesi e fortuna del libro (Miscellanea 
Historia Ponlificiae 66). R o m a 2004, 39-58. 

18 Z u m kulturpolitischen Hintergrund siehe S. REISNER, Die poetische Habsburg-
Panegyr ik in lateinischer Sprache als historische Quelle, in: PAüSER-SCHKCTZ-
WlNKELBAUER (wie in A n m . 2). 898-915; S. APPüHN-RADTKE, Allegorie und 
Emblem, in: ebd., 971-1005. 
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So hat man etwa 1666 in einer 
Festschrift anlässlich der Vermäh
lung Leopolds I . auf das tradit io 
nelle Archi tekturmot iv der zwei 
Säulen zurückgegriffen, u m die 
Devise des Kaiser Consilio & In-
dustria als Stützen seiner Herr 
schaft zu visualisieren1" (Abb. 3). 
Neben solchen einfachen Emb le 
men und den intellektuell an
spruchsvollen Thesenblättern ent
faltete sich im Laufe des 17. J a h r 
hunderts eine ,mittlere' Ga t tung 
von panegyrischen Kupferst ichen 
und akademischen Druckschri f 
ten, die komplexere Zusammen
hänge visualisierten und sich dabei 
ebenfalls der Architekturmetapher 
bedienten20 (Abb. 5, 27). 

A ls die Wiener Jesuiten 1699 aus Anlass der Vermählung Josephs I . 
mit Amal ia Wi lhemine von Braunschweig-Lüneburg eine Serie solcher 
emblematischer Bilder publizierten, die sich auch im Besitz von Erz 
herzog Kar l befand21, hat man ebenfalls auf Archi tekturmot ive zurück
gegriffen. Schon das erste Emblem veranschaulichte die Liebe zwischen 
den beiden Ehepartnern durch zwei Säulen, die mit dem österreichischen 
bzw. Wolfenbütteler Wappen gekennzeichnet sind. Der bei diesem Bi ld 
nicht thematisierte Kontras t zwischen der Säulenarchitektur im Vorder
grund und der Felsenhöhle (des Vulkan?) im Hintergrund wurde beim 
zehnten Emb lem zum zentralen Motiv der architektonischen Erzählung: 
Die sogar mit Architektursymbolen gerahmte Darstel lung verherrlicht 
laut Tex t die Pietas Austriaca und Joseph I. als novus Amphion, also in 

19 S. GLAVINICH, Dep lava C h a r i t v m A v r o r a August i ss imum Phoeb i Leopold i A u g u s t o 
R o r e in Margar i tam resoluta, W ien 1666, s. p. 

20 Zur T r a d i t i o n der A r c h i t e k t u r m o t i v e in der E m b l e m a t i k siehe auch: D. PEIL, 
Arch i tectura l mot i f s as s ignif icant or deeorat ive e lements in emblems and f ront i -
spieces, in: BOKUK-DAI.Y (wie in A n m . 2), 209-230; F. POLLEROSS, Arch i t ek tur u n d 
P a n e g y r i k . Eine Al legorie der Jesu i ten zur Gebur t des Erzherzogs Leopo ld J o s e p h 
(1682). WrJbKg 55/56 (2006/2007), 375-391. 

21 D a s E x e m p l a r der Österreichischen Nat iona lb ib l i o thek (Signatur 66.A.31) bes i tzt 
ein Supraübros mi t dem erzherzoglichen W a p p e n des späteren Kaisers . 

O M N I PRETIOSIOR AMRO 

IKSS* 
-f •V 

A b b . 3: Consilio & IndvMria als S tü tzen 
der Herrscha f t Leopo lds L , E m b l e m 
einer Festschri f t zur V e r m ä h l u n g des 

Kaisers , 1666. 
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d e r Rol le des Jupi ter -Sohnes , der 
f ü r die Err ich tung eines A l tares 
z u Ehren des Merkur vom G o t t 
d e r Beredsamkei t mi t einer Leier 
b e s c h e n k t wurde. Die P ic tura 
b i l de t jedoch eine Adapt ierung 
j e n e r Erzählung, wonach A m p h i -
o n als Kön ig von Theben gemein
s a m mi t seinem kriegerischen 
Zwi l l ingsbruder Zethos eine neue 
S t a d t m a u e r bauen wollte. Dabei 
sp ie l te er mi t so magischer K r a f t 
a u f seiner L y r a , dass ihm sogar 
d i e Steine gehorchten und sich 
v o n selbst zusammenfügten (Abb. 
4 ) . Die gemeinsame Botscha f t von 
B i l d und T e x t war klar: Die Über
z e u g u n g s k r a f t der K u n s t und die 
M a c h t des Glaubens sind imstan
d e , auch rohe Steine in ein präch
t i ges Gotteshaus zu verwandeln: Quid enim huic Amphioni ad vindicandas 
suis e ruderibus Christi Ecclesias, ad animanda Religionis spiritu saxa, ad 
erigenda Divinae pietatis odaea deesse possit, aut desiderari?22 

Die Säulen- bzw. Baumetaphor ik war jedenfal ls ein beliebtes T h e m a 
d e r Wiener Festredner und Emblemat iker : 1711 wurde Joseph 1. in einer 
d e r Leichenpredigten als vortreffliche Säule [!] des Oesterreichisch-
aecrönten Ertz=Hauses gepriesen*', und ein J a h r später bot die Rückkehr 
K a r l s V I . aus Spanien und dessen erste Devise Patrum virtute einem 
Pred iger in Maria Hietz ing Gelegenheit, vor den Augen seiner Zuhörer 
e i n e n rhetorischen A h n e n - und Tugendtempel zu errichten. Zur Schaf
f u n g eines ewigen Denck—Zeichen wusste der Prediger den Oesterreichischen 
Lands-Kindern keinen bessern Rath; als daß wir die Ziuölff in dem Rö-

22 Coneentus R o m a n a e Aquilae, et Austriaearum Alaudarum Felieissimum Hyme-
naeum celebrantium ac Coronas Nuptiales deferentium AUüUSTO RoMANORUM ET 
B U N G A R I A E R E G I JOKEI 'HO HT NHO-SI'ONSAIO AMAI . IAK e x h i b i t u s A V i e n n e n s i S o c i e -
tatis JESU Academico Collegio, In debitae servitutis Epi tha lamium apparatus Die 
& A n n o Nupt i i j s Regi js sacro. Wien 1099. 55-58. 

-•' E h r e n v o l l e Nach=Gedächtnuß Des Allerdurchleuchtigsten und Unüberwind
lichsten Römischen Kaysers Josephs des Ersten ... . In einem herrlichen Denck-
mahl Dessen Kaiser l ichen Tugenden Vorgestellet ... . Wien 1711. Einleitung. 

-.-> 

i 

CP. 

S Y M B O L U M X. 
Abb. 4: .Joseph I. als neuer Amph ion , 
Emb lem einer Festschrift der Jesuiten 
zur Vermählung des Königs. Kupfer
stich von J . Franck de Langgraffe. 

1699. 
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mischen Reich aufeinanderfolgen
de Stammen-FIerren Alhertum 
II.. Fridericum III (oder wie ei
nige wollen IV.) Maximilianum I. 
Carolum V. Ferdinandum I Maxi
milianum II. Rudolphum II. Mat-
thiam I. Ferdinandum II. Ferdi
nandum III., Leopoldum I.' und 
,Josephum I.\ daß wir/ sprich 
%ch\ diese höchst-ermeldte Stam-
men-Herren gleich wie 12 Haupt-
Eck-Stein deß Durchleuchtigsten 
Ertz-Hanß dem grossen GOTT 
Gedachlnus-weis vorstellen sollen; 
mit diser danckbaristen Erinne
rung: daß alle 12 Haupt=Eckstein 
sambt ihren Durchleuchtigsten 
Ertz=Hauß erligen thütten: wann 
nicht CAMOLUS der III. und VI. 
als Eine/ die gantze Stammens— 
und Reichs=Hoffnung unterstüt
zende Grund=Saule von der Gött
lichen Vorsichtigkeit wäre erhalten 
worden. Und wollte man dieser 
Glorwürdigsten Grund—Säule ein 
sinnreiche Zuschrift beysetzen: so 
wurde diese die füglichste seyn: 

CAROLUS III. & VI.,Virtute Patrum'j Karl der III. und VI. Ein doppelt
gekrönter Ehrn= und Tugend=Begriff aller 12 Vorfahrer2*. 

A l s die Rhetor ikk lasse der Wiener J e su i t en 1717 eine J ahres schr i f t 
verfasste, war diese unter dem Ti te l Monumenta Virtutis Austriacae ... 
Carolo VI. ... a rhetorica Viennensi posita ebenfal ls der Verherr l ichung 
K a r l s V I . u n d seiner T u g e n d e n gewidmet . Dabei wurde nicht nur exp l i z i t 
au f die französische D e n k m a l p o l i t i k B e z u g g e n o m m e n , sondern der In
ha l t gleichfalls durch mehr oder weniger f ik t i ve D e n k m ä l e r von der P o r 
trätbüste , über das R e i t e r d e n k m a l u n d eine A d a p t i o n des Ko losses v o n 

v/V; HA 5*7 
umy'uüCarolw ;2?eurip>'/wejqui! triumphM, 
Vtia 2}ei,Caroli,JVo/trikuc ca.ufa.fuit-1 I 

Abb. 5: Doppelsäulen als Sinnbild von 
Fortitudo & Gonstantia Karls VI., fiktiver 
Triumphbogen in einer Jahresschrift der 

Rhetorikklasse der Wiener Jesuiten, 
Kupferstich. 1717. 

24 I. RüCKER OSB, Doppelt=erhörte Bitt In CAROLO dem III. und VI. Katho
lischen König Und Römischen Käyser: Das ist: Lob= und Danck=Predig/ ... . 
W ien 1712. LI. 

http://ca.ufa.fuit-
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R h o d o s bis zu einem Tr iumphbogen in T e x t u n d Bild vorgeführt2"'. Der 
Arcus Triumphalis... Carolo VI. ... Romae ä Suada positus verweist sowohl 
a u f R o m (im Hintergrund sieht man die Engelsburg) als auch auf die 
T a p f e r k e i t des Herkules (Abb. 5). D ie bemerkenswerte Archi tektur form 
b e z i e h t sich auf die im T e x t genannten Doppelsäulen der Tugenden 
S t a r k m u t und Standhaft igkeit als Devise und Fundamente der Regie
r u n g des Kaisers (columnae Virtutes geminae, ,Fortitudo' atq ,Constantia' 
ex aere susae, quia inconcussae, ac solidae, Virtutumque Regiarum fun-
damenla)-''. 

Der Bl ick in die Schülerlisten dieser Publ ikat ionen - in der Rhetor ik 
k l a s s e des Jahrganges 1717 befanden sich etwa die jungen Grafen A n t o n 
J o s e p h Caspar von Montecuccoli , Joseph Isaak Stephan von l l leshäzy de 
I l l e s h ä z a , Joseph Vogelhard sowie Ju l ius Joseph von Auersperg, die Söh
n e Franz Marcus und Hieronymus Philip]) der Ivimsthändlerdynastie 
F o r c h o n d t sowie der vermutl ich aus der Famil ie des bekannten Pestarz
t e s s tammende Joseph Johannes de Sorbait - beweist jedoch die K e n n t 
n i s solcher rhetorischer Strukturen innerhalb fast jeder Gruppe von Au f 
t r a g g e b e r n barocker Archi tektur in Wien um 1700. 

D a s Gleiche gilt für Salzburg, wo die Rhetor ik an der Benedikt iner
u n i v e r s i t ä t ebenfalls eine wichtige Rol le spielte1'7. Hier lässt sich der enge 
Z u s a m m e n h a n g zwischen Rede - und Baukuns t vor allem am Beispiel der 
Ko l l eg i enk i r che und deren Einweihungsfeiern im Jahre 1707 belegen, in 
d e r e n R a h m e n zahlreiche Festreden und Predigten gehalten wurden. Bei 
d e r Dankfeier in der Residenz hat der A b t von St. Peter dem Bauherrn 
F ü r s t e r z b i s c h o f J o h a n n Erns t Gra f von T h u n (1643-1709) die von einem 
seiner ßonventualen unter der ,Octav' der ,academischen' Kirchweyhung 
,defendirende'I und Ihm Hochfilrstl. Gnaden etc. ,dedicirte Theses', in wel
chen die obgenannte Kirchen ,ichonographice entworffen; wie nicht weniger 
auch ein in Mcdian-Folio' gedruckte! und mit 8 Kupffern gezürte Danck-
sagungj unter dem Titul TEMPLUM VIRTUTIS THUNNIANAE, das ist: 
Der mit unsterblichen Verdiensten von Ihm Hochfilrstl. Gnaden JOANNE 

F. POLLEROSS, „Monumenta Virtutis Austriaca*". Addenda zur Kunstpolitik Kai
ser Kails VI., in: Kunst, Politik. Religion. Studien zur Kunst in Süddeutschland, 
Österreich. Tschechien und der Slowakei. Festschrift für F. MATSCHE, hrsg. von M. 
H ö R S C H - E . O Y - M A R R A . P e t e r s b e r g 2 0 0 0 , 9 9 - 1 2 2 . h i e r 1 1 3 - 1 1 5 , A b b . 9 . 

G. HlLLEPRAND SJ. Monumenta Virtutis Austriacae Invietissimo Romanorum 
Imperatori C A R O L O VI. ... a Rhetorica Viennensi Calamo. & Mente posita ... . 
Wien 1717, 43. 
D. TILL, Barockrhetorik in Salzburg. Zur Stellung der Benediktiner im frühneu-
zeitlichen Rhetorikunterricht. in: Barocker (.eist und Baum. Die Salzburger 
Benediktineruniversität, hrsg. von C. ROHR. Salzburg 2003. 45-72. 
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E U P H S A S EBNESTO dkc. angefüllte Thun
nische Tugend-Tempel über
reicht28. W ä h r e n d die Festschri f t 
das Got teshaus und seine A l täre 
m e t a p h o r i s c h - p a r a p h r a s i e r e n d 
als Tugendtempe l des Bauherrn 
darstel lt , handelt es sich beim 
Thesenblat t des P. K a r l Schat -
tenlechner um den bekannten 
Kupferst ich von J o h a n n Ulr ich 
K r a u s nach Fr. Aemi l ian Rösch 
mi t vier Ans ichten der Kol leg ien
kirche29. Vor allem bei der Innen
ansicht sind die Darstel lungs
mittel „im Hinbl ick auf die über
wält igende W i r k u n g eingesetzt" , 
und „ im Sinne eines , theatrum 
sacrum'" entfaltet sich „ein ge
waltiges Schauspiel der Arch i 
tek tur" . D a m i t steht der K u p -

Abb. 6: Belohnen und Bestrafen als 
Stützen der Herrschaft , Emblemkupfer 

stich in Idea de un principe politico-
christiano, 1649. 

ferstich viel stärker in der Trad i t i on eines Theaterprospektes und eines 
Thesenblattes als einer normalen Bauze ichnung - obwohl oder gerade 
weil die Vorlage von J o h a n n Bernhard Fischer von Erlach s tammen 
muss30. 

Selbst der spätere Kaiser K a r l V I . erhielt durch seinen Erzieher, den 
Jesui ten und Beichtvater Leopolds I., P. Andreas Paur, offensichtlich eine 
gründliche Ausbi ldung in Rhetor ik und Emblemat ik . Dafür wurden ab 
1695 u. a. folgende Bücher angeschafft/": ein buech rhetoricam, eines unter 

-s Dedicatio Ecclesiae Academicae Universitat is Benedictino-Salisburgensis. Das 
ist: Ach t tägige Solemnität deß hochansehnlichen ... Den 20. Novembris 1707 
Eingeweihten Tempels/ Sambt denen die Octav hindurch preißvvürdigest abge
legten 8 Predigen. Salzburg 1709, 12. 

29 F. PoiXEROSS, Pro Deo & Pro Populo. Die barocke Stadt als „(Jedäehtniskunst-
werk" am Beispiel von Wien und Salzburg. Bcvrockberichte 18/19 (Salzburg 1998). 
1 4 9 - 1 6 8 : PORST ( w i e in A n m . 7 ) . 9 3 - 1 2 6 . 

30 U. FüRST-P. PRANGE, Der Prospectus Interior der Salzburger Kollegienkirche auf 
dem Dedikationsstich von 1707 - eine singulare Raumdarste l lung und ihre Grund 
lagen in der barocken Druckgraphik. Barockberichte 24/25 (Salzburg 1999). 425 
445; P. PRANGE, Entwur f und Phantasie. Zeichnungen des J o h a n n Bernha id 
Fischer von Erlach (1656-1723), Ausstellungskatalog. Salzburg 2004, 120-121. 

31 Archivalien zur Kulturgeschichte des Wiener Hofes. Erzherzog K a r l (VI . ) : 
Die Jahre 1695 und 1696, hrsg. von E. OBERHAMMER. JbKhSW 78 (1982). 
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C.F. MENESTRERII S.J. , 

PHILOSOPHIA 
IMAGINUM 

ideft 
S Y L L O G E 

S Y M B O L O R U M 
A M P L I S S I M A ; 

Intimi iÖM< rtincii-um nn̂ n ülniltiiiiji.EriiJilonB 
ruiii in Europ ;>i.'iljru[i 

.bilium, tcmtH 
atßfS&Bt» 

Ansutoo*" 1 & Qmmii 
MinxpuJ iaMSSOmO^VAESBEROtOS,' 

A b b . 7: C. F. Menestr ier , Philosophia Imaginum, 1695, aus der S t u d i e n b i b l i ö t h e k 
von Kr/ .herzog Kar l : W i e n , Ö N B . 

d e m Tite l Emblemala moralia nova, vielleicht von Florent ius Schoon-
h o v e n , die Apophtegmata symbolica von Augustus Casimir Redel , Les Re
flexions sur l'eloquence, la poetique, l'hisloire et la philosophie (Paris 1ö84):i-'. 
d i e Werke Novus Candidatus Rhetoricae (Lyon 1681) und Flös latinitatis des 
J e s u i t e n Francois P o m e y (1618-1673), die Idea Principis Christiano-Poli-
tici 101 Sijmbolis expressa von A n t o n io Diego Saavedra F a x a r d ö (Abb. 6), 
d i e Symbolica christiana von Phi lotheus (= Kurfürs t Kar l I I . von der Pfalz) 
( F r a n k f u r t am Main 1677) mi t zahlreichen Archi tekturemblemen sowie 
d i e Devises et Emblemes anciennes et modernes (Augsburg 1695). 

Der französische Jesu i t Claude-Francois Menestrier (1631-1705) war 
g l e i ch mit zwei Handbüchern im Unterricht des späteren Kaisers 
ve r t re ten : La Philosophie des Images enigmatiques (Lyon 1694) sowie 
Philosophia Imaginum (Amsterdam 1695). D a s lateinische Werk mit 
d e m erzherzoglichen E i n b a n d blieb erhalten und enthält zahlreiche I l lus
t r a t i o n e n historischer und aktueller Icones (Abb. 7)33. Einigen dieser 
T h e m e n werden wir bei den Bauten Fischers wieder begegnen: Phoebus 
A p o l l o im Sonnenwagen (mit der Devise Phi l ipps I I . von Spanien ILLU8-
TRABIT OMNIA), Aeneas rettet seinen Vater und seinen Sohn aus dem 
b r e n n e n d e n T r o j a sowie der Bl i tze schleudernde Jup i te r (u. a. m i t der 
a u f Paps t Pau l V. bezüglichen Devise MINISTRAT IN HÖSTES/ Contre 

I -XXX1II. 
3 2 Dieses W e r k b e f a n d sich auch in der B ib l io thek des P r i n z e n E u g e n v o n S a v o y e n ; 

heute : W i e n , Ö N B , S i g n a t u r B E . 1 1 . N 2 7 (2). 
:!:! W i e n . Ö N B , S i g n a t u r *44.Z.L>(>. 
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4op S Y M B O L O R U M. 

I G N I S. 
I N C E N D I A , F L A M M A 

L I G N U M A R D E N S , E T 

P R U N A C A N D E N S . 

les Ennemis)M. D a s E m b l e m v o n 
M e n e s t r i e r d ü r f t e s o g a r a l s V o r 
l a g e f ü r d a s R e l i e f d e s A e n e a s 
a m S t a d t p a l a i s d e s P r i n z e n 
E u g e n g e d i e n t h a b e n ( A b b . 8 
u n d 9 ) . 

M e n e s t r i e r w a r j e d o c h n i c h t 
n u r e i n e r d e r w i c h t i g s t e n T h e o 
r e t i k e r d e r E m b l e m a t i k i n d e r 
z w e i t e n H ä l f t e d e s 17. J a h r h u n 
d e r t s , s o n d e r n e r h a t a u c h i n s e i 
n e r r h e t o r i s c h u n d a f f e k t p s y c h o 
l o g i s c h f u n d i e r t e n T h e o r i e d e r 
W e r t i g k e i t d e r K ü n s t e d e m A u 
g e n s i n n d e n V o r r a n g z u g e w i e s e n : 
E m b l e m e w a r e n f ü r i h n s t u m m e 
D i s k u r s e , e i n e B e r e d s a m k e i t d e r 
A u g e n u n d e i n e i n F a r b e n a u s 
g e d r ü c k t e M o r a l v o r s t e l l u n g (les 
Emblemes sont des discours muets, 
une eloquence des yeux, une Mora-
le en couleursf:\ D e r f r a n z ö s i s c h e 
G e l e h r t e ü b e r t r u g d e n b i l d -
u n d z e i c h e n t h e o r e t i s c h e n A n s a t z 
a u c h a u f d i e h ö f i s c h e n R e p r ä 
s e n t a t i o n s f o r m e n u n d m a ß e i n e r 
D e v i s e i n d i e s e m Z u s a m m e n 

h a n g d e n s e l b e n S t e l l e n w e r t b e i w i e e i n e m T r a u e r g e r ü s t o d e r e i n e m T r i 
u m p h b o g e n . M e n e s t r i e r s t ü t z t e s i c h d a b e i a u f d i e T h e o r i e d e s K ö l n e r 
J e s u i t e n u n d D r a m a t i k e r s J a k o b M a s e n ( 1 6 0 8 - 1 6 8 1 ) . D i e s e r h a t t e i n 
s e i n e n W e r k e n Speculum imaginum ( 1 6 5 0 ) u n d Palaestra eloquentiae liga-
tae ( 1 6 5 4 / 5 7 ) d i e Ü b e r z e u g u n g v e r t r e t e n , d a s s j e d e k ü n s t l e r i s c h e inventio 
e i n e m r h e t o r i s c h g e f o r m t e n B i l d (imago figurata) u n d d a m i t d e r s i n n 
l i c h e n V e r g e g e n w ä r t i g u n g e i n e r I d e e e n t s p r i n g e . J e g r ö ß e r d i e argutezza 
d i e s e r G e d a n k e n , u m s o g r ö ß e r sei a u c h d i e k ü n s t l e r i s c h e delectatiost. 

m 
• 

VH 

l. MniiU Palm» ex meclio Troja mctnlh hummi-tf-
fcrem. 

P R O C U L I G N I B U S A U F E R T . 
.// l'arracbe a cesfeux. 

Dd i Ja 

Abb. 8: Aeneas und Anchises, Emblem in 
Philosophia Imaginum, Kupferstich, 1695; 

Wien, ÖNB. 

C.-F. MENESTRIER, Philosophia Imaginum. Amsterdam 1695, 345, 409, 660. 
DERS., L ' A r t des Emblemes ou s'enseigne la Morale par les Pigures de la Fable, 
de l'Histoire, & de la Nature. Nachdruck der Ausgabe Paris 1684. Mit einem 
Beitrag „Barocke Bildphilosophie und Emblem. Menestriers ,L 'Art des Emble
mes'", hrsg. von K . MöSKNEDKR. Mittenwald 1981, 9. 
B A U E R (wie in A n m . 1). 2 1 5 - 2 2 1 . 
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A l s d r i t t e P e r s ö n l i c h k e i t i s t in 
d i e s e m Z u s a m m e n h a n g K a r d i n a l 
P i e t r o S f o r z a - P a l l a v i c i n o ( 1 6 0 7 -
1 6 6 7 ) . R h e t o r i k p r o f e s s o r a m C o l l e g i o 
R o m a n o , z u n e n n e n , d e r m i t B e r n i n i 
e n g b e f r e u n d e t w a r " . S c h o n 1644 
h a t t e d e r J e s u i t i n s e i n e m R h e t o r i k 
t r a k t a t Del Bene d i e E r k e n n t n i s s t u 
f e n d e s m e n s c h l i c h e n G e i s t e s m i t 
d e m B a u f o r t s c h r i t t v o n d e n F u n 
d a m e n t e n a u s r o h e n S t e i n e n (fon-
damenti dipietre rozze) h i n z u m h o h e n 
u n d w u n d e r b a r e n G e b ä u d e (alto e 
meraviglioso edificio) v e r g l i c h e n 3 8 . 
U n d 1 6 6 2 w i d m e t e er K a p i t e l X V I I 
d e s Traüato dello Stile d e m k ü n s t 
l e r i s c h e n I l l u s i o n i s m u s . I m S i n n e d e r 
R h e t o r i k w u r d e d o r t d i e k u n s t v o l l e 
F o r m d e s A u s d r u c k s p r o p a g i e r t , 
d . h . d i e M e t h o d e , d a s G e f ä l s c h t e 
o d e r F i n g i e r t e d u r c h d i e K u n s t w a h r 
e r s c h e i n e n z u lassen'"' . 

S c h o n 1 6 7 5 b r a c h t e J o a c h i m v o n 
S a n d r a r t ( 1 6 0 6 - 1 6 8 8 ) - u n t e r d e m 
E i n f l u s s d e s D i c h t e r s S i g m u n d v o n 

A b b . 9: Aeneas und Anchises, Relief nach 
einem Entwurf von J. B. Fischer, um 

1698/1700; Wien. Winterpalais des 
Prinzen Rügen. 

5* 

M 

j * . 

A 
M 
m * • 

M. DELBEKE, Art as Evidence, Evidence as Art. Bernini. Pallavicino and the 
Paradoxes of Zeno, in: Estetica barocca, hrsg. von S. SCHüTZE. Roma 2004. 
3 4 3 - 3 5 9 . 
Pallavicinos Werk Del Bene in der kaiserlichen Hofbibliothek (Wien, ÖNB Sig
natur *44. S. 139) stammt laut handschriftlichem Vermerk Ex libris Petri Lam.be-
cij Hamburgensis, also aus dem Besitz des Hofbibliothekars, dessen Onkel Hols-
tenius Bibliothekar der Biblioteca Apostolica Vaticana war. 
NOEHLES (wie in Anm. 2), 200-213. Zum kulturgeschichtlichen Hintergrund in Rom 
siehe auch: Barocco Romano e barocco italiano: il teatro, l'effimero, l'allegoria, hrsg. 
v o n M. FAGIOLö-M. L . MADONNA. R o m a 1985; SCHüTZE (wie in A n m . 37). 

http://Lam.be-
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B i r k e n ( 1 6 2 6 - 1 6 8 1 ) - d i e a u f C i 
c e r o u n d H o r a z b a s i e r e n d e V o r 
s t e l l u n g v o n d e r M a l e r e i a l s 
s t u m m e r P o e s i e u n d d e r A u f g a b e 
d e r K u n s t z u b e l e h r e n u n d z u e r 
f r e u e n m i t s e l t e n e r K l a r h e i t z u m 
A u s d r u c k 4 0 : Die Mahler-Kunst] 
hat auch dißfalls eine Verwandt
schaft mit der Red= und 
Dicht—Kunst: weil] nach der Aus
sage ,Tull%%, auch ihnen/ wie den 
,Oraloren' und Poeten obliget/ zu
gleich zu unterweisen/ zu belusti
gen und zu bewegen. Ihr Pflicht 
bringet mit sich/ (sagt er) daß sie 
uns sollen unterweisen/ ihre Schul
digkeit ist/ zu Vermehrung ihrer 
Ehre/ daß sie uns soll belustigen; 
dieNotturft ihres Beruffs erfordert/ 
daß sie unsere Herzen bewegen 
sollen. Je fürtrefflicher und höher 
aber eine Kunst oder ein Ding ist/ 
je tauglicher ist sie/ uns zu bewe
gen. 

Es dichten ja zugleich/ der Mahler und Poet; 
Es muß auch sinnen aus der Redner seine Red: 
Gemälde/ Vers' und Wort'/ ist was die dreye bringen. 
Es redet das Gemahl und spielet im Gedicht; 
Der Redner und Poet auch Wörter-Farben spricht; 
Nach Nutzung sie zugleich und nach Ergetzung ringen. 
So sind sie dann verwandt/ so sind sie alle drey 
Belobet und beliebt/ Mahl- Redner— Dichterey^. 

A u f d e m V o r s a t z k u p f e r d e r Teulschen Academie, d a s d e m A r c h i t e k 
t u r k a p i t e l v o r a n g e h t , b e z o g S a n d r a r t 1 6 7 9 a u c h d i e A r c h i t e k t u r in d e n 

411 Zur Verwendung von Picta poesis und Emblemata in Sandrarts Werke siehe K . 
MöSENEDER, Ars docta - J oach im von Sandrarts ,Teutsche Academie' , in: LAIF-
HüTTB ( w i e in A n m . 1). 1 5 7 - 2 1 3 , l i ier 168 . 

" .1. v. SANDRART, Teutsche Academie der Bau- . Bild- und Mahlerey-Künste. Nürn 
berg 1675-1680 (Reprint mit Einleitung von C. KLEMM, Nördlingen 1994), 1. Teil , 
I I I . Buch . 78. 

t 

Abb. 10: Rhetor ik und Architektur im 
Kreise der Künste, Vorsatzkupfer zum 
Zweiten Band der Teutschen Akademie 

von R . Collin nach J . v. Sandrart, 1679. 
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R e i g e n der von der Rhetor ik und Merkur angeregten Schwesterkünste 
e i n (Abb. 10). D ie aneinander geschmiegten Personi f ikat ionen der R e d e -
u n d D ich tkuns t stehen beim T h r o n der Göt t in der Wissenschaft , die von 
d e n Al legorien der Architektur , Sku lptur und Malerei verehrt wird: 

Die Künste-Mutter hier/ Minerva, auf dem Thron 
im Schmuck sitzt/ den ihr Rom und der Griech gegeben. 
Die Redkunst wartet auf/ und mit dem süßen Thon 
Poesisl auch der Schwan steht mit der Krön daneben. 
Ihr Baum/ die Palme/ grüntj das sie vor Alters war: 
Davon Mercur für die/ so diese Göttin lieben/ 
Die edle Zweige zeigt/ und allen bietet dar. 
Was thut die Mahlerey? Da jene beyde schrieben 
Und singen Pallas Lob/ hat deren Ebenbild, 
Ihr Pinsel nach der Kunst zu mahlen angefangen: 
Es scheint/ als wann die Lieb ihr selbst die Tafel hielt. 
Die Bau-Kunst will auch mit zu diesem Zweck gelangen/ 
beutt Stab und Zirkel dar. 

Dieselbe K o m b i n a t i o n f indet sich zur gleichen Zeit in französischen 
W e r k e n der Kunsttheorie. In Blondeis Akademievor lesung Cours d'Archi-
tecture enseigne dans l'Academie Royale dArchitecture von 1675/83 wird 
ausdrück l i ch au f die künstlerische delectatio hingewiesen, die der Archi 
t e k t u r , Rhetor ik und allen anderen Künsten ebenso gemeinsam sei wie 
d a s Pr inzip der Naturnachahmung , um beim Betrachter bzw. Zuhörer die 
g le ichen Seelenregungen auszulösen: Je pourrais ajouter ä ces raisonne-
ments la comparaisons que j 'ay faite autrefois du plaisir que nous recevons 
de lArchitecture avec celuy que produisent divers autres Arts, comme sont le 
.Poesie, la Rhetorique, la Comedie, la Peinture, la Sculpture &c, pour faire 
voir, qu 'il est par tout fonde sur un meme principe, & que la nature, qui est 
toujours la meme par tout, se, sert de moyens tout äfait semblables quand eile 
rent produire les memes effects dans nostre ame*:i. 

Eine Visualisierung dieser Themen finden wir im Gabinet des Beaux 
Arts von Charles Perraul t (1628—1707). Dabei handelt es sich um eine von 
a l l e n wichtigen französischen Malern der Zeit um 1680 für das Bücher-
u n d Sammlungskab inet t der Pariser W o h n u n g des Autors geschaffene 
S e r i e der Arles liberales (Abb. 11 und 12). Die Vorstel lung der Küns te 
b e g i n n t bezeichnenderweise mi t der von R e n e Anto ine Houasse (1645-
1710) und J e a n Bapt is te Bonnar t (1654-1726) geschaffenen Rhetorik bzw. 

'-' E b d . , Z w e i t e r H a u p t t e i l , o. p. (Erklärung des Kupfer-Titelblats). 
4 : ! Z i t . in Kl us!' ( w i e in A n m . 7) , 4 0 0 . 
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I . A R C I I / T H C T I RK 

Abb. 11: Allegorie der Architektur im Gabinet des Beaux Alis, Kupferstich von 
J. Bonnart nach L. de ßoulogne, 1693; 

Einsiedeln, Bibliothek Stiftung Werner Oechslin. 

1. ELOQVKNCE 

Abb. 12: Allgorie der Beredsamkeit im Cabinet des Beaux Arts, Kupferstich von 
J. Bonnart nach R. A. Houasse, 1693; 

Einsiedeln, Bibliothek .Stiftung Werner Oechslin. 
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Beredsamkeit^', d i e a l s P e r s o n i f i k a t i o n d e r k ü n s t l e r i s c h e n Ü b e r z e u g u n g s 
k r a f t g e k r ö n t u n d i n P u r p u r g e k l e i d e t i s t , d e n n c'est l'Eloquence cette 
maitresse souveraine des volontez, qui comme la beaute se fait obeir sans 
gardes & sans armees. I m a r c h i t e k t o n i s c h e n H i n t e r g r u n d w e r d e n e in 
a n t i k e r R h e t o r ( w i e P l a t o , D e m o s t h e n e s , C i c e r o o d e r H o r t e n s i u s ) s o w i e 
e i n V e r t r e t e r d e r A c a d e m i e f r a n c a i s e (Og ier , L e M a i s t r e o d e r d e Balzac4" ' ) 
v o r L u d w i g X I V . a l s E x e m p l a d e r R e d e k u n s t e i n a n d e r g e g e n ü b e r g e s t e l l t , 
a b e r P e r r a u l t s i e h t h i e r e b e n s o w i e B l o n d e l d i e Ü b e r z e u g u n g s k r a f t d e r 
K ü n s t e a l s g e m e i n s a m e n N e n n e r . U n t e r d e n S t u d i e n m ö g l i c h k e i t e n w i r d 
z u e r s t d i e Imitation des grands Orateurs g e n a n n t ; u n t e r d e n A u f g a b e n d e r 
R e d e k u n s t d i e N u t z u n g i h r e r r e i c h e n S c h ä t z e , pour repondre en quelque 
sorte ä la majeste du Prince qui l 'ecoute, & ä la dignite du corps qu 'eile fait 
parier. D e m Decorum d e s k ö n i g l i c h e n A d r e s s a t e n e b e n s o w i e d e r k ö n i g 
l i c h e n A k a d e m i e e n t s p r e c h e n d se ien a l l e f a l s c h e n P o i n t e n u n d a l l e k i n 
d i s c h e n G e d a n k e n s p i e l e r e i e n z u v e r m e i d e n , qui deshonoroient la majeste, 
du stile. E b e n s o w i e d e r R h e t o r i k w e i s t P e r r a u l t a u c h d e r A r c h i t e k t u r 
e i n e f e d e r f ü h r e n d e R o l l e z u u n d s i e h t i n i h r e in K o m p e n d i u m a l l e r K ü n s 
t e (n'estpas tant un seulArt, qu'une espece d'Encyclopedie de laplüpart des 
Arts)• A u c h h i e r p r e i s t er d e n F o r t s c h r i t t s e i n e s J a h r h u n d e r t s g e g e n ü b e r 
d e r A n t i k e , d a w e d e r d i e E l e g a n z d e r G r i e c h e n n o c h d i e P r a c h t d e r R ö 
m e r d i e t e c h n i s c h e M e i s t e r l e i s t u n g d e r O s t f a s s a d e d e s L o u v r e , d e n hon 
goüt d e s T r i u m p h b o g e n s d e r F a u b o u r g S a i n t - A n t o i n e - a l s o z w e i e r W e r 
k e s e i n e s B r u d e r s Claude4 1 1 - o d e r d i e commodite d e r A p p a r t e m e n t s v o n 
V e r s a i l l e s e r r e i c h t h ä t t e n 4 7 . 

C h a r l e s P e r r a u l t w a r n u n n i c h t e i n f a c h e r K u n s t l i e b h a b e r , s o n d e r n 
n a h m a l s Premier Commis des Bätiments e i n e „ a b s o l u t e k u l t u r p o l i t i s c h e 
S c h l ü s s e l s t e l l u n g " u n t e r C o l b e r t e i n u n d f u n g i e r t e i n d i e s e r F u n k t i o n 
a u c h a l s d i r e k t e r G e g e n s p i e l e r v o n B e r n i n i . A l s S e k r e t ä r d e r Petite Aca
demie w a r er u n m i t t e l b a r m i t d e r A n f e r t i g u n g v o n D e v i s e n u n d M e d a i l l e n 

" Siehe dazu G. M. LECHNER O S B - W . TELESKO, Barocke Bi lder-Eytelkeit . Allego-
r ie -Symbol -Person i f ikat ion (Ausstellungskatalog). Göttweig 1993. 131-132, 
Kat . -Nr . 37. 

16 Gemeint sind hier J e a n Ogier de Gombau ld (1576 1666) und Jean -Lou i s Guez de 
Balzac (1597-1654). Perraults Theorie war Ausdruck einer Renaissance der Rhe
torik Ciceros in Frankreich im 17. Jahrhunder t und hatte einen „strongly Cice-
ronian tone": LICHTENSTEIN (wie in A n m . 1). 32f. und 136f.; A . PICON, Claude 
Perraul t 1613-1(188 ou la Curiosite d 'un Classique. Paris 1989, 154. 

46 M. PETZET, Claude Perrault und die Archi tektur des Sonnenkönigs. Der Louvre 
Konig Ludwigs X I V . und das Werk Claude Perraults. München-Ber l in 2000. 
199-230, 399-442. 

47 CH. PERRAULT; Le cabinet des beaux-arts ou Recueil des plus belies estampes ... . 
Par is 1693, 11-14. 
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s o w i e m i t d e r E n t w i c k l u n g v o n I n s c h r i f t e n , P r o g r a m m e n u n d P u b l i k a 
t i o n e n d e r k ö n i g l i c h e n K u n s t p r o j e k t e v e r t r a u t 4 8 . E i n g u t e s B e i s p i e l f ü r 
d i e I n t e r e s s e n u n d K o m p e t e n z e n P e r r a u l t s b i l d e n e t w a d i e v o n i h m l ( i ( i 7 
v e r f a s s t e n E p i g r a m m e z u r P u b l i k a t i o n d e r Tapisseries du Roi. I n d i e s e m 
1 6 7 0 v e r ö f f e n t l i c h t e n S t i c h w e r k w i r d n ä m l i c h e i n e r s e i t s e t w a i m E m b l e m 
f ü r d i e Bätiments du roi m i t d e r D e v i s e Dirigit obliqua a u f d i e v i t r u v i a -
n i s c h e n I d e a l e , a n d e r e r s e i t s d u r c h d i e A n s i c h t e n v o n L o u v r e , V e r s a i l l e s 
u s w . a u f d i e a k t u e l l e K o m p e t e n z d e r f r a n z ö s i s c h e n A r c h i t e k t u r a k a d e m i e 
v e r w i e s e n ' " . 

N o c h w i c h t i g e r f ü r u n s e r e n Z u s a m m e n h a n g s c h e i n t m i r d i e T a t s a c h e , 
d a s s P e r r a u l t b e i d e r „ A u s a r b e i t u n g e i n e s k u n s t p ä d a g o g i s c h e n P r o g r a m -
m e s f ü r d i e A k a d e m i e " e i n w i c h t i g e R o l l e s p i e l t e u n d a u c h i n s e i n e r 
e b e n f a l l s 1 6 9 3 i n z w e i t e r A u f l a g e p u b l i z i e r t e n t h e o r e t i s c h e n S c h r i f t 
Parallele des Anciens et des Modernes d i e „ V e r g l e i c h b a r k e i t d e r v e r s c h i e 
d e n e n k u l t u r e l l e n B e r e i c h e " p r o p a g i e r t e 5 0 . A u c h d o r t s i n d d i e R e d e - u n d 
B a u k u n s t e b e n s o w i e d i e M a l e r e i , S k u l p t u r . M u s i k u n d P o e s i e , a b e r a u c h 
M e c h a n i k u n d O p t i k g l e i c h r a n g i g e D i s z i p l i n e n , d o c h w u r d e n d e r E l o 
q u e n z n i c h t w e n i g e r a l s 2 8 8 d e r i n s g e s a m t 7 2 9 S e i t e n d e s W e r k e s g e w i d 
m e t . U n t e r d e n a n t i k e n s o w i e fr a n z ö s i s c h e n B e i s p i e l e n f ü r g u t e R h e t o r i k 
n e n n t P e r r a u l t b e z e i c h n e n d e r w e i s e v o r w i e g e n d L e i c h e n r e d e n , a b e r a u c h 
B r i e f e v o n P l i n i u s d . J . u n d J e a n L o u i s G u e z d e B a l z a c , in d e n e n d i e s e 
i h r e L a n d h ä u s e r beschre iben" ' 1 . I m K a p i t e l ü b e r d i e A r c h i t e k t u r f o r m u 
l i e r t d e r A u t o r d a n n a u c h b e i d e r D i s k u s s i o n ü b e r d i e S c h ö n h e i t d e r 
G e b ä u d e d i e d i r e k t e G l e i c h s e t z u n g v o n B a u - u n d R e d e k u n s t : Denn 

4* A . Br.TTAc. Die Kunstpo l i t ik J e a n Baptiste Colberts unter besonderer Berück 
sichtigung der Academie royale de peinture et de sculpture. We imar 1998. 07-
80,190-190; D. ERBEN, P a r i s u n d R o m . D ie staatl ich gelenkten Kunstbez iehungen 
unter Ludwig X I V (Studien aus dem Warburg-Ha/us 9). Berlin 2004. 90f.. 339-
341. 

4" M. FUMAROLI, Devises pour les tapisseries du Roi-solei l . in: onus., L'ecole du si-
lence. Le sent iment des images au X V I I " siecle. Paris 1994, 428-429, A b b . 227; 
C.-P. WARNCKE, Symbo l , E m b l e m , Allegorie. Die zweite Sprache der Bilder. Kö ln 
2005, 144-147. D ie deutsche Ausgabe dieses Stichwerkes erschien übrigens bei 
jenem Augsburger Kupferstecher und Verleger, der auch Fischers Ans i ch t von 
Schönbrunn I I und die Historische Architektur herausbrachte: .1. I'. Kli .u's. Tap is 
series du R o y . . . . Augsburg 1090. 

50 BETTAG ( w i e in A n m . 48), 08 u n d 73. 
6] Cu. PERRAULT, Parallele des Anc iens et des Modernes en ce qui regarde les A r t s 

et les Sciences I . A m s t e r d a m -'1093, 213-501. hier 477 491. Zur Kenntn i s der 
l iterarischen Rekons t rukt ion des Landhauses des Pl inius von Felibien durch 
Fischer von Erlach siehe den Vortrag von F. .MATSCIIK beim Sommerkurs in Um
siedeln (wie in A n m . *). 
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II A 1.1 

\Ni II 

PARALELLE 
DES A N C I E N S 

ET DES M O D E R N E S , 
EN CE QU1 REGARDE 

I.ES ARTS ET LES SCIENCES. 
Nouveüe Edition luetmmce de quelques 

Duloguet. 
TJT M. FtlxiVLT) tAitJtm» 

T O M E PREMIER 

mm& 
flpf 

A " A M S T E R D A M . 
Ciiei C s o j t o i G . L L i r : 

M. DC-. XCIII. 

A b i ) . 13: Parallele de« Aucien« el de« Moderne«. 1093. aus der Bibliothek des Prinzen 
Hilgen von Savoyen; Wien. Ö N B . 

genauso wie die rhetorischen Figuren sich an jeden richten und dies ein Vor
teil für alle ist, die sprechen wollen, so gilt dies auch von den fünf Ord
nungen der Architektur. Und wie das Verdienst der Redner nicht darin liegt, 
sich dieser Figuren zu bedienen, sondern darin, sich ihrer gut zu bedienen, 
so erntet auch nicht jener Architekt Lob, der Säulen, Pilaster und Gesimse 
verwendet, sondern jener, der sie richtig anwendet und mit ihnen schöne 
Gebäude zusammensetzt11. 

Was die Kenntnis dieser Kunsttheorie in Wien betrifft, so sei auf die 
Ta t sache verwiesen, dass Sandrarts Teutsche Academie ebenso wie Per-
r a u l t s Cabinet des Beavx Art« und Parallele in den Jahren 1(595/96 als 
Kunstgeschichtelehrbücher für Erzherzog Karl angeschafft wurden™. 
D a s von mir konsultierte Exemplar der Parallele stammt hingegen aus 
d e m Besitz des Prinzen Eugen von Savoyen (1663 -1736) und damit eben
f a l l s aus der Bibliothek eines Auftraggebers von Fischer von Erlaclr'4 

( A b b . 13). 

52 PERRAULT (wie in A n m . 51). I. 88: Gar de mesme que les figures de Rhetorique se 
pri «i iih nl t) Imil h HIIIIIIII . .1' I/III r i «I im aranlagi egal ii lim« ei n.r qtti n läent jjar 
ler; il en est de mesme des cinq Ordres dArchitectures. Et comme le merite des Oraleurs 
n'est pas de servir de« figures. wai« de «'en hien «errir: ha loiirnige dun Arclütecte 
nesi pa« au««i d'ettiploi/er de« cotonne«. de« pila«tre« <(• des eoriiirlies. mais de les 
placer acec jitgement. <(• den com poser de heau.r Edifice. 

5 3 O B E R H A M M E R ( w i e i n A n m . . 31 ) . X X I I . 
54 W i e n . Ö N B . Signatur B E 8.Y.22. 
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D e r k a i s e r l i c h e H o f n u m i s m a t i k e r s o w i e A u t o r v i e l e r F i s c h e r s c h e r 
K o n z e p t e u n d T e x t e , C a r l G u s t a v H e r a e u s ( 1 6 7 1 - 1 7 2 5 ) , w a r m i t d e r 
K u n s t t h e o r i e u n d R h e t o r i k g l e i c h f a l l s b e s t e n s v e r t r a u t . S c h o n w ä h r e n d 
se ine r e r s t e n S t u d i e n in U p p s a l a w u r d e er w a h r s c h e i n l i c h v o n P e t r u s 
L a g e r l ö ö f , d e m Professor poesis et eloquentia, i m S i n n e d e s f r a n z ö s i s c h e n 
K l a s s i z i s m u s a u s g e b i l d e t ; 1693 u n t e r n a h m H e r a e u s e i n e S t u d i e n r e i s e 
n a c h P a r i s , u n d 1 6 9 8 w e i l t e e r a l s P r ä z e p t o r in d e r f r a n z ö s i s c h e n H a u p t 
s t a d t , w o b e i er a u c h d i e Architectura civilis u n t e r r i c h t e t e , d i e Academie 
des Sciences s o w i e d i e Gobelins b e s u c h t e u n d a l l e w i c h t i g e n B a u t e n i n u n d 
u m P a r i s b e s i c h t i g t e " . D a r ü b e r h i n a u s s a h d e r s c h w e d i s c h e G e l e h r t e 
n a t ü r l i c h d i e i t a l i e n i s c h e n u n d f r a n z ö s i s c h e n T h e o r i e n d e r E m b l e m a t i k 
a l s e b e n s o v o r b i l d l i c h w i e d i e A n t i k e an8?, w i e er be i d e r B e s c h r e i b u n g 
e i n i g e r v o n i h m e n t w o r f e n e r M e d a i l l e n a n l ä s s l i c h d e r G e b u r t v o n E r z 
h e r z o g L e o p o l d i m J a h r e 1716 m i t e i n e m S e i t e n h i e b a u f s e i n e n i c h t s o 
g e b i l d e t e n K o n k u r r e n t e n f e s t h i e l t : Wie zum beständigen Denckmahl dieser 
höchsten Geburts=Feyer nichts bequemer/ als die Schau=Müntzen/ welche in 
der Ei-findung und Vorstellung ganz andere Lehr—Sätze erforderen! a^s die 
,Devisen'l oder mehr freygelassene ,Emblematische\ Hieroglyphische'/ und 
Historische Bildungen/ so bedachtsam auch sonst mit deren Anordnungen 
und Uberschrifften umgegangen wird: So hat man sich möglichst bemühet/ 
hierin die Regeln zu beobachten/ die bißher in denen Erfindungen der Mo
dernen'/ ausser in Franckreich und Welschland/ weniger/ als zu wünschen 
wäre/ gefolget werden. Und würde nicht unter die geringsten Vortheile der 
vorgeschlagenen Medaillen-Historie Sr. Kays. Majest. zu zehlen seyn/ wann 
solche nach Erreichung ihres vorgesetzten Zwecks dienen möchte zur Bestäti
gung der guten Exempel/ und zur Verbesserung der von der Römischen Voll
kommenheit abweichenden Arten"'. 

66 A. HAMMARLUND, En twur f einer historischen Topographie. Carl Gustav Heraeus 
auf dem Wege von Tessins Stockholm nach Fischers Wien. Bildungsgeschichte 
eines Konzeptverfassers, in: Barock als Aufgabe, hrsg. von A . KREUL (Wolfenbitt-
teler Arbeiten zur Barockforschung 40). Wiesbaden 2005, 93-108. 
Zu den kunsttheoretischen Beziehungen zwischen Paris und R o m im Allgemeinen 
sowie der Rol le Belloris in diesem Zusammenhang im Besonderen siehe: L'idcal 
classique. Les echanges artistiques entre R o m e et Paris au temps de Bellori 
(1640-1700), hrsg. von 0 . BONFAIT. R o m e 2002: ERBIN (wie in A n m . 48), passim; 
C. MlCHEL, Les relations artistiques entre l 'Italie et la France (1680-1750): la 
contradietion des discours et de la pratique, in: Rome et Paris 1050-1750 (Slu-
diolo. Revue d'histoire de Varl de VAcademie de France ä Rome 1). Rome 2002. 
11-19. 

57 H E R A E U S ( w i e i n A n m . 1 2 ) , s. p. 
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I I . ABS ET NATURA: B E L L O R I U N D B E R N I N I 

D e r f ü r d e n A r c h i t e k t e n J o h a n n C o n r a d S c h l a u n ( 1 6 9 5 - 1 7 7 3 ) 5 8 n a c h 
g e w i e s e n e B e s u c h e i n e r R h e t o r i k k l a s s e i s t z w a r a u c h be i J o h a n n B e r n 
h a r d F i s c h e r v o n E r l a c h n i c h t g ä n z l i c h a u s z u s c h l i e ß e n , a b e r n a h e l i e g e n 
d e r s c h e i n t d o c h , d a s s er s i ch w ä h r e n d s e i n e s 1 6 - j ä h r i g e n A u f e n t h a l t s i n 
R o m u n d N e a p e l m i t d e n e n t s p r e c h e n d e n K e n n t n i s s e n e h e r a u f e i n e r 
s i n n l i c h - v i s u e l l e n E b e n e v e r t r a u t g e m a c h t h a t . I m K r e i s e v o n A u f t r a g 
g e b e r n , K ü n s t l e r n u n d I n t e l l e k t u e l l e n u m F i s c h e r i s t z u n ä c h s t d e r s p a 
n i s c h e D i p l o m a t D o n G a s p a r d e H a r o y G u z m a n , M a r q u e s d e l C a r p i o 
( 1 6 2 9 - 1 6 8 7 ) z u n e n n e n , f ü r d e n F i s c h e r i n R o m u n d N e a p e l t ä t i g war 5 9 . 
I n u n s e r e m Z u s a m m e n h a n g b i s h e r k a u m b e a c h t e t w u r d e d i e T a t s a c h e , 
d a s s d i e s e r b e d e u t e n d e S a m m l e r be i C a r l o M a r a t t a d i e b e k a n n t e Allegorie 
der Kunstkademie i n A u f t r a g g e g e b e n h a t " " u n d - n e b e n d e m t e i l w e i s e v o n 
F i s c h e r a n g e f e r t i g t e n A l b u m v o n Z e i c h n u n g e n a n t i k e r M o n u m e n t e m i t 
d e r D a r s t e l l u n g d e s D i n o k r a t e s a u f d e m T i t e l b l a t t - a u c h A r c h i t e k t u r 
z e i c h n u n g e n , d a r u n t e r d i e V o r z e i c h n u n g e n f ü r V i g n o l a s Le due regole 
clella prospettiva prattica v o n 1.593 besaß" 1 . 

58 K . NOKHLUS. Voraussetzungen und Entfa l tung. Schlauns Lebenswerk unter den 
Bedingungen der spätabsolutistischen Gesellschaftsordnung, in: BUSSMANN—MATZ-
NER—SCHULZE (wie in A n m . 2), 17-41, hier 20. 
Zu Fischers Romaufentha l t : E . SLADEK, .Johann Bernhard Fischer von Erlach 
(1(556-1723), in: .1. GARMS U. a., L'esperienza romana e laziale di architetti stra-
nieri e le sue conseguenze (Quaderni di Storia dell'Arte X X I I I ) . R o m a 1999, 7-33; 
H. LORENZ, „...ich habe 14 Grose Werek undter hondten" . Der Archi tekt J o h a n n 
Bernhard Fischer von Erlach (1656-1723), seine Auftraggeber und seine Reisen, 
in: Reiselust & Kunstgenuss. Barockes Böhmen. Mähren und Österreich, hrsg. 
von F. POLLEROSS. Petersberg 2004. 63-74; F. PotLEROSS, Von R o m nach Wien: 
J o h a n n Bernhard Fischer von Erlach (1656-1723), in: Ar te Barroco e ideal cläsi-
co. Aspectos del arte cortesano de la segunda mitad del Siglo X V I I . Ciclo de 
conferencias, hrsg. von F. CHKCA CREMADES. Madrid 2004, 209-230; PRANGE (wie 
in A n m . 30), 13-22. Siehe dazu auch die Vorträge von E. KIEVEN und S. WALKER 
beim Fischer von Erlach-Symposion in Salzburg im Jahre 2006. 

m Barock im Vatikan. Kunst und Kultur im R o m der Päpste 1572-1676 (Ausstellungs
katalog Bonn-Ber l in) . Leipzig 2005, Kat . -Nr. 215. Die Stichreproduktion dieser 
Zeichnung s tammt von Nicolas Dorigny, dem Vater des später in dem von Fischer 
erbauten Stadtpalais des Prinzen Eugen tätigen Malers Louis Dorigny. Sie wurde 
zwar erst um 1702/03 gedruckt, muss aber auf eine Zeichnungskopie aus dem 
Jahre 1687 zurückgehen: L ' Idea del Bello. Viaggio per R o m a nel Seicento con Gio
vanni Pietro Bellori (Ausstellungskatalog). R o m a 2000, Bd . I I , Kat . -Nr. X V I I I / 2 . 

111 Dazu und zu Fischers Tät igkeit für diesen siehe zuletzt F. MARIAS, D o n Gaspar 
de Haro, marques del Carpio, coleccionista de dibujos, in: Ar te y diplomacia de la 
Monarqula Hispänica en el siglo X V I I , hrsg. von J . L . COLOMUR. Madrid 2003. 
208-219. 
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Wicht ige Persönl ichkeiten waren wohl auch der Universalgelehrte 
Athanas ius Kircher62 sowie der A n t i q u a r und Kunst theoret iker G i o v a n n i 
P ietro Bellori , seit 1664 curatore dei forestieri und seit 1678 primo rettore 
der Accademia di San Luca l i : i. Künstlerische Anregungen kamen vorwie
gend von J o h a n n Paul Schor (1615-1674), dem damals wicht igsten 
römischen „designer - in the modern sense of the word"1'4, von dessen 
Sohn Phi l ipp Schor, der für del Carpio u. a. Festdekorat ionen schuf u n d 
dessen Verzierungsinventionen Fischer in Model l form ausführen musste'", 
sowie vor allem von Gianlorenzo Bernini1"'. 

Tatsächl ich basierte auch die Kunst theor ie der römischen K u n s t a k a 
demie bzw. ihres Sekretärs Bellori auf der ant iken Rhetor ik und der 
Vorstel lung von der Malerei als s tummer Poesie"7. 1664 leitete Bel lor i 
seinen berühmten Vortrag L'idea del pittore, dello scultore e dell'architetto 
mit einem Verweis au f Ciceros B u c h des Redners ein. A n einer anderen 
Stelle weist er der Malerei dieselben Kr i ter ien zu, wie sie Critolao Per i -
patetico von der Eloquenz gefordert hatte, näml ich eine Gewohnhe i t i m 
Reden und eine Geschickl ichkeit im Wohlgefal len (una usanza di dire ed 
una perizia di piacere), also offensichtlich jene Verb indung von Nütz l i ch 
keit und Schönheit , die auch Fischer von Er lach zu seinem Mot to wählte. 
Für die Konzep t i on eines vornehmen Arch i tekturpro jektes forderte Be l 
lori in dem 1672 publizierten und Colbert gewidmeten T e x t d a n n 
ausdrückl ich, den rhetorischen Dreischritt inventio, dispositio und elocu-

M Zu Kirchers Beschäftigung mit Rhetorik und Architektur siehe auch B. P I N C H A R D , 

Musique, logique et rhetorique dans la 'Misurgia Universalis' de Kircher (elements 
pour ime philosophie du style), in: Eneielopedismo in R o m a barocca. Athanas ius 
Kircher e il Museo del Collegio Romano fcra Wunderkaininer e museo scientifico. 
hrsg. von M. C A S C I A T O - M . G. [ A N N I E L L O M. V I T A I . K . Vene/Ja M)S(>. S T KM): R . 
PERUCIINI. Athanasius Kirclier tra «architettura pliilosopliica» e «architettura del-
le meraviglie». in: ebd., 195-209. 

":l Zu Bellori siehe L ' idea del Bello (wie in A n m . 60); Art History in the Age of 
Bellori. Scholarship and Cultural Politics in Seventeenth-Century Rome, hrsg. 
von J . B E L L T. W I L L E T T K . Cambridge 2(M)2. 

M S. WALKER, Tessin, Roman Decorative Arts and the Designer (J iovanni Paolo 
Schor. Komthltlorisk lidskrifi 72 (2003), L03 112. 
A . CAPI'I'XMKKI. Kilippo e Cristoforo Schor, ,Regi Architetti e Ingegneri' alla Cor
te di Napoli. in: Capolavori in Testa. Et'fitnero barocco a Largo di Palazzo (1686 
1759). Napoli 1997. 73-89. 

m M. C. Brsr iox i . Matrici berniniane neH'opera di J o h a n n Bernhard Fischer von 
Erlach, in: Gian Lorenzo Bernini, architetto e ['architettura europea del Sei-Set-
teoento, hrsg. von ('•. SPAGNESI M . F A G I O L O . Koma 1984. Bd. II , 661-672. 

117 G. PREVITALI, [ntroduzione, in: G. P. BELLORI, Le rite de' pittori , scultori e archi
tetti moderni, hrsg. von E. BOREA, Tor ino 197G. L I - L I I I ; E . CROPPER, L' idea di 
Bellori, in: L ' idea del Bello (wie in Anm. 60), 81 8(i. 
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J M A O W A T I O 

v;: 
• i • • 

A b b . 14: Al legorie der Conceptm imaginatio. Kupfers t i ch in L'idea del pittore, dello 
scultore. e dell'architcthira. 1072. 

tio e inzuhalten: Quanto l'architettura, diciamo che Varchitetto deve concepi-
re una nobile Idea, e stabilirsi una menle, che gli serva di legge e di raggione, 
consistendo le sue inventioni nell'ordine, nella disposizione, e nella misura, 
ed euritmia del tutto e delle partim. Zentrale Themen Belloris waren außer 
d e m das Prob lem der imitatio sowie die Frage der unterschiedlichen 
S t ile im Sinne der Rhetor ik . In den allegorischen Il lustrationen zu diesem 
B u c h pries Bellori die Muta poesis, die Imitatio sapiens sowie die Concep-
tu8 imaginatio der zeitgenössischen Künstler'" ' (Abb. 14). Dieses Standard 
w e r k der Kunsttheor ie befand sich in der zweiten Auf lage von 1675 auch 
i n der Bibl iothek des Pr inzen Eugen von Savoyen'". 

Wie Baldinucci überliefert, hat auch Bernini seinen Schülern explizit 
e m p f o h l e n , bei allen Entwürfen dem Beispiel des Redners zu folgen, der 
z u e r s t inventiert, dann ordnet, ziert und schmückt: Nell'opere sue, o gran-

,IH BELLORI (wie in Anm. 67), 22f. 
0 9 C. PACE .). BELL, The Allegorical Engravings in Bellori's Laves, in: BELL-WILLET-

TE (wie in Anm. 63), 191 22:5. 
7" Wien. Ö N B , Signatur BE.11.Q.31. Laut handschriftlicher Kintragung P. Mariette 

1688 stammt das Exemplar aus dem Besitz des französischen Bibliothekars und 
Kunstberaters des Prinzen. 



344 Friedrich Polleross 

di, o piccole ch'elle si fussero, cercava, per quanto era in se, che rilucesse 
quella bellezza di concetto, di che l'opera stessa si rendeva capace, e diceva, 
che non minore studio, ed applicazione egli era solito porre nel disegno d'una 
lampana, di quello, ch'e'si ponesse in una slatua, o in una nobillissima 
fabbrica. Nel prepararsi all'opere usava di pensare ad una cosa per volta, e 
davalo per precetto a suoi Discepoli, cioe prima aü'invenzione e poi riflet-
teva all'ordinazione delle parti, finalmente a dar low perfezione di grazia, e 
tenerezza. Portava in cid Vesempio dell'Oratore, il quäle prima inventa, poi 
ordina, veste, e adorna . . . . L a u t Baldinucci habe sich der B i ldhauer -
Arch i tek t nicht au f die cose dell'arte beschränkt , sondern immer concetti 
nobili und motti acuti ausgearbeitet'1 . 

W a s Fischer in R o m gelernt und im Zusammenhang m i t der küns t 
lerischen Diskussion und K o n k u r r e n z bei der Err ichtung der Pestsäule 
nach Wien verpf lanzt hat , war nun eindeutig auch jenes auf der Gle ich
setzung von Arch i tek tur und Entwur fsze ichnung basierende Selbstver
ständnis eines „Künst lerarchi tekten"7 - . Uenau das verbindet ihn mit 
Bernini und unterscheidet ihn von den aus dem Handwerk oder der 
Mil i tärarchitektur k o m m e n d e n Baumeistern und Ingenieuren seiner 
Zeit73. Berninis Gedanken über das Zeichnen und Entwer fen wurden 

71 F. BALDINUCCI, Vita del Cavaliere Gio: Lorenzo Bernino, Firenze 1082, 78, 74f. und 
71. Zur rhetorischen Grundlage der Kunst Berninis siehe auch CoNTARDl (wie in 
A n m . 2), 85-96. 

72 So etwa Charles Lebrun 1072: L'archilecture et le dessin ne sonl qu'une meme chose, 
d'autant que le dessin rend le peintre et le sculpteur capables d'etres architectes ; zit. 
in: 15. KUTSCHER, Paul Deckers „Fürstl icher Baumeister" (1711/1716). Unter
suchungen zu Bedingungen und Quellen des Stichwerks. Mit einem Werkver 
zeichnis {Europäische Hochschulschriften X X V I I I / 2 4 1 ) . Frankfur t am Main etc. 
1995, 40. Vgl . dazu auch: R . PRElME8BERGER,"Avec une honnete hardiesse". Ber
nini in Saint -Germain, in: Jenseits der Grenzen. Französische und deutsche Kuns t 
vom Ancien Regime bis zur Gegenwart. TH. W. GAEHTGENS /.um 60. Geburtstag, 
hrsg. von U. FLECKNER-M. SCHIEDER-M. F. ZIMMERMANN. K ö l n 2000, Bd . I. 149 
165 und PRANGE (wie in A n m . 30), 25-48. 

7:1 Zu den verschiedenen T y p e n und ihren Fälligkeiten siehe: M. v. ENCULHICHU, 
Weder Handwerker noch Ingenieur. Architektenwissen der Neuzeit , in: Macht des 
Wissens. Die Entstehung der modernen Wissensgesellschaft, hrsg. von H. v. DüL
MEN S. RAUSCHENBACH. K ö l n - W e i m a r 2004, 241-271, hier 257-259. Zu Berninis 
Scheitern in Frankreich aufgrund dieser „growing rivalry between professional 
architects [in France] and artist-architects [in I t a l y ] " siehe G BAUER, Bernini in 
Paris, in: A n Architectural Progress in the Renaissance and Baroque. So journs 
In and Out of Italy. Essays in Architectural History Presented to H. ElAGEB on 
his S ixty -s ix th Birthday. hrsg. von H. A . MJLLON-S. SCOTT MUNSHOWIR. Univer-
sity Park 1992, Bd . 1, 308-319, hier 315; P. SCHNEIDER, Charles Le Brun versus 
Gianlorenzo Bei nini. Künstlerische Imagination zwischen Lehrhaftigkeit und U n -
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n i c h t nur von Baldinucci , sondern auch von Nicodemus Tessin d. J . über
l i e f e r t , der 1673/74 und d a m i t parallel zu Fischer in R o m weilte und die 
A n s i c h t e n des Meisters im Atel ier niedergeschrieben hat. Bernin i geht 
v o n unterschiedlichen Ideen im K o p f aus, die zuerst mi t pseudoperspek
t i v i s c h e n Handsk izzen zu Papier gebracht und dann in mehreren Schrit 
t e n durch Zeichnungen und Modelle verbessert und konkretis iert werden 
s o l l t e n : Bisogna dissegnar' all'occhio, cid e imprimer se ogni cosa nella 
mente, fare sempre dell'inventioni, schizze, disegni de differenti pensieri, 
richiederne il consiglio delli valenthuomini, metterne il pensiero dell'uno 
appresso dell'altro in charta, giudicare, considerare gli suoi errori secondo le 
fabriebe degli Antichi come delle moderne, fare modelli in terra, conservare 
sempre l'ingegno nette cose alpiü arrichite, contemplar anche motte stampe, 
per imprimerse nett 'Idea varii pensieri ... .In ogni fabrica la primaria cosa 
e da osservare bene la prima forma, accioche il primo intuito renda qualche 
stupore e maraviglia. D ie Begri f fe intuito, stupore und meraviglia sind 
„ g e w i s s e r m a ß e n Leitbegri f fe eines wirkungsästhetisch geprägten K u n s t 
v e r s t ä n d n i s s e s , in dessen Zent rum das Verhältnis zwischen Kunstwerk 
u n d Betrachter s teht" . Berninis rezeptionsorientierte A r t des Entwerfens 
e n t s p r a c h eher der eines Malers oder Bi ldhauers als der eines Arch i tek 
t e n 7 4 . Fischer folgte seinem römischen Vorbi ld zumindest hinsichtl ich der 
a u f künstlerische Überwäl t igung der Betrachter angelegten Pseudoper-
s p e k t i v e 7 ' . 

In diesem Zusammenhang erscheint es nun mehr als ein Zufal l , dass 
g e n a u eine jener Ideenskizzen Berninis für Santa Maria Maggiore (Abb. 
1 5 ) - m i t deren Hi l fe nicht nur K a s p a r Zoll ikofer seinen Lesern, sondern 
v i e l l e i c h t auch der römische Künst ler seinein Zuhörer Tessin das be
a b s i c h t i g t e intuit ive Erschrecken des Betrachters vorgeführt hatte - wie 
d i e unmit te lbare Vorlage zu einer emblematischen Darste l lung von 

Lehrbarkeit, in: Bei nini in Paris. D a s Tagebuch des Pau l Freart de Chante lou über 
d e n Au fen tha l t ( J ian lorenzo Berninis am H o f Ludwigs X I V . , hrsg. von P SeHNEI-
DER-P. ZlTZLSPERGER. Berlin 2000. 415 -433. Zu Fischers, die künst ler ische Form 
ü b e r den prakt ischen Xut7.cn und gelegentl ich auch den Wi l len des Bauherren 
s te l lender Arch i tek turau f fassung siehe T R E M M E L - E N D R E S (wie in A n m . 5 ) , 5 1 - 0 2 

( „ D i e Arch i tek turau f fassung bei Fischer von Erlach. Studien zu .Papierarch i tek 
t u r ' und Arch i t ek turv i s i onen" ) . 

74 K . ZOIXIKOKKK, „B issogna dissegnar' al l ' oechio Berninis P r o j e k t für die 
Chorse i t e von (Santa Maria Maggiore in R o m , in: Di le t to e Maravigl ia . Ausdruck 
u n d W i r k u n g in der Kunst von der Renaissance bis zum Barock , hrsg. von C. 
G ö T T L E R - U . M ü L L E R - H O F S T E D E — K . P R A T Z - K . Z O L L I K O F E R . E m s d e t t e n 1 9 9 8 , 2 0 6 -

2 3 7 . 
7 5 POLLEROSS, Von R o m nach Wien (wie in A n m . 59). 209 211: PRAXCK (wie in A n m . 

3 0 ) . 3 7 4 8 . 

http://Xut7.cn
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Fischers Salzburger Ko l leg ien 
kirche wirkt , in der genau dieses 
Erschrecken durch die Neuarl ie 

O 

keit der Arch i tektur themat is ier t 
wurde: Wann solche ßau=Art sollt 
ein Teutscher Greiß erblicken? Er 
wust nicht/ wo er war? er thät da-
rob erschricken (Abb. 16). D a s 

Emblem s t a m m t bezeichnender
weise aus der Jahresschr i f t einer 
Rhetorikklasse und greift daher 
auch einen zweiten für uns w ich 
tigen Topos auf, denn es heißt 
über diesen Bau müssten sich 
Kunst und Natur verwundern™. 

Die vom „ E m b l e m m e c h a n i 
ker" (Peter Stephan) Bern in i an
gestrebten E f fek te - näml ich ein 

Erstaunen hervorrufendes B i ld (stv/penda imago) sowie ein eindrückl icher 
künstlerischer Gedanke (pensiero espresso) - und dami t die ins A u e e 
springenden Invent ionen waren nun genau jene Mittel der künstlerischen 
Überzeugungskraft7 7 , die von den Rhetor ikern und Bi ldtheoret ikern in 
der Mitte des 17. J a h r h u n d e r t s gefordert und beschrieben wurden78 . D o 
minique Bouhours definierte etwa 1671 ein E m b l e m als gemalte und 
sichtbare Metapher, die ins Auge springe, während jene der Redner und 
Dichter nur ins Ohr gehen (C'est une metaphore peinte & visible quifrappe 

Abb. 15: G. L . Bernini, Entwurfsskizze 
für die Ostfassade von S. Maria Maggiore, 

l()(ü): R o m , Biblioteca Apostol ica 
Vaticana. 

76 Abbi ldung bei H. LOBENZ, J o h a n n Bernhard Fischer von Erlach. Zür i ch -Mün 
chen London 1992. Abb. 13. Z u m stilistischen Einfluss der römischen auf die 
Salzburger Kirche siehe zuletzt K . UETZ, Beobachtungen zur Baugeschichte der 
Salzburger Kollegienkirche. Barorlcbcrirlilc 18/19 (Salzburg 1998). 92-116, hier 
III 112. 

'•' So beginnt etwa eine Beschreibung der königlichen Residenz in Tur in durch den 
dort tätigen Theoretiker und l 'rogrammverfasser Immanuele Tesauro mil den 
Worten Nihil in Aedibus est, quod tum rapid! oculos: A . GIUKUHI. l 'na fönte „reto-
rica" per il Barocco a Torino. in: Essays in the History of Art Presented to R . 
WlTTKOWER, hrsg. von I). FRASEE U. a. London 1907. 233-238. hier 233. 

7S Bekanntlich war Bei nini „tief geprägt von der jesuitischen Geisteshaltung", vgl. 
(«. A. BAII.Y. Der Jesuitenorden als Patron der Künste und Wissenschaften im 
Barock: von Born aus in die Welt, in: Barock im Vatikan (wie in A n m . 60), 
365-383. hier 368. Zur Beschäftigung Berninis mit dem Theater siehe zuletzt T. 
MONTANA 1:1. „Theatral ia" . di Giovan Battista Doni: una nova fönte per il teatro 
di Bernini, in: SCHüTZE (wie in Anm. 37), 301-320. 
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les yeux; au lieux que Celles des 
orateurs cfc des poetes frappent 
seulement Voreille.)19. Mit genau 
d e n s e l b e n Worten wurden die 
W e r k e Berninis in ihrer Neuheit 
u n d Bedeutung schon von den 
Z e i t g e n o s s e n gewürdigt . 80 hat 
m a n in einer französischen Bio
g r a p h i e des römischen Univer
s a l k ü n s t l e r s aus dem J a h r e 1700 
s e i n e neuen und ungewöhnlichen 
I n v e n t i o n e n der Festdekoratio
n e n (inventions nouvelles <& toutes 
particulieres pour les machines 6c 
et les forces mouvanfes) ebenso ge
l o b t wie seine ins Auge springen
d e und Ers taunen erregende 
A r c h i t e k t u r (les yeux sont frappez 
d'etonnemenlf". 

G e n a u diese Fähigkei t war of
f e n s i c h t l i c h der künstlerische .Mehrwert", mit dem Fischer sich damals 
i n Österre ich eingeführt und bekannt gemacht hat. Denn im Zusammen 
h a n g mi t der Wiener Pestsäule forderte er 1687 ausdrückl ich, daß, indem 
die gewöhnliche Säulenform fast zu gemein werden wollte, und sogar in den 
Dörfern eingeführt sey, dafür ein Werk von sinnreicherer Erfindung und 
mehr hervorstehender Pracht zu stehen kommen sollte, um dem Bilde der al-
lerheiligsten Dreyfaltigkeit eine möglichst würdige Stellung zu geben. D ie von 
F i s c h e r vorgeschlagene Form einer dreiseitigen Pyramide, entsprach kon
g e n i a l dem T h e m a und wurde auch in den Inschriften visualisiert: Gleich
wie aber das ganze Werk zu Ehren der allerheiligsten drey Personen gewied-
met ist, also hat man auch dasselbe auf drey Ecken oder Pfeiler ausgelheill. 
3 Irinschriften, deren.jede aus 3 Worten besieht, und 3 längere Zueignungs
schriften belehren uns von dem Endzwecke, und der Ursache des gethanen 
Gelübdes. Auf dem Geländer brennen 3 Lampen-Herzen. Auf den 6 Stücken 
von erhabener Arbeit sieht man 3 Gnaden- und ebenso viele Strafgeschichten, 
wie sich solche der 1. 2. oder 3. gölllichen Persohn zuschreiben lassen. Jedes
mal ist eine dieser Geschichten aus dem alten, die. andere aus dem neuen 

.MKXKHTKIKR (wie in A n m . 35). 10. 
V. Li-: COMTK. ('ahmet des singularitez d'architecture, peinture, sculpture, et gra
viore. Paris 1700. Bd. III. 2151'. 

m 

1 
Ccrneret »xtiquus fi taüa tt&iyuv.ivKi, 

Ignotus fibimet diecret: i! »bifum.' 
SBatm foldbc&autUvt foütein Zcattibwtftag 

trifteten? 
€r wufl nu§t/wo vc u>«c?«t64t fcarofr wfehvif 

dm* 

Abb. 10: Emblem mit der Fassade der 
Kollegienkirche in einer .Jahresschrift der 

Salzburger Rhetorikklasse, 1707. 



348 Friedrich Polleross 

Testamente genommen. Sogar die in dem obern Postamente angebrachte 
Sinnbilder stehen damit in einer anspielenden Verbindung*1. 

Abgesehen von der nicht zu unterschätzenden künstlerischen und 
kulturpol i t ischen In i t ia lwirkung dieses Frühwerkes Fischers in Öster
reich8- möchte ich auch auf eine bisher nicht bekannte Fo lgewirkung 
hinweisen: In Pau l Deckers vermutl ich nach 1714 publ iz iertem Werk Der 
Civil=Bau=Kunst dritter Theil erscheint auf dem Kupfert i te l ein fürs t 
liches D e n k m a l mi t Reiterporträt8 3 , das eindeutig au f den Kupfers t ich 
der Wiener Pestsäule von 1692 zurückgeht , aber auch Fischers E n t w u r f 
der Josephssäule auf dem Hohen Markt voraussetzt. Dies beweist e inmal 
mehr die Austauschbarkei t der Formen im Dienste von weltl icher wie 
sakraler Überzeugungs- und Denkmalarchitektur8 4 . 

Der von Charles Perraul t le Genie & le feu d'Invention sowie von G io 
vanni Bellori als conceptus imaginatio bezeichnete Bereich soll im Mittel
punkt der folgenden Ausführungen stehen, wobei ich abermals weniger 
vom Einzelwerk ausgehen, sondern einige immer wiederkehrende Mot ive 
im Gesamtwerk Fischers verfolgen möchte. Obwohl ihre Symbo l ik zu den 
am längsten und a m besten untersuchten Aspekten des Oeuvres zählt , 
scheinen mir hier rhetorische ,Lei tmot ive ' oder ,Bausteine" der Arch i tek 
tur Fischers vorzuliegen, die eng mi t seiner Ausb i ldung in R o m zusam
menhängen. 

Diese Vorgangsweise ist umso plausibler, als Danie l Gran die Sinn
reiche Erfindung sogar als eigene Allegorie im Kuppel fresko der Wiener 
Hofbibl iothek verewigt hat, und zwar neben der kaiserlichen Magnif izenz 
sowie dem Modell des Gebäudes (Abb. 17). D ie Personi f ikat ion hält in 

81 Umständl iche Beschreibung der Gedäehtnißsaule, so zu Ehren der allerheiligsten 
Dreyfaltigkeit auf allerhöchsten Befehl weyl. Sr. R o m . k. k. Majestät Leopold 1. 
des Großen im Jahre 1(592 allhier zu Wien auf dem Graben errichtet . . . . Wien 
1776, o. S.. Die hier paraphrasierte Originalquelle von 1092 habe ich bereits in 
meinem Aufsatz von 1990 (wie in A n m . 3) ausgewertet. 

s- T. H. VOM DKK üi'NK. Das Deutsche Denkmal , l i ine Geschichte in Bronze und 
Stein vom Hochmittelalter bis zum Barock (Beiträge zur Geschiehtxkultur 18). 
K ö l n - W e i m a r - W i e n 1999, 459-400; I. SCHU.MPKR-SI'ARHOIä, Skulptur und dekora
tive Plast ik, in: Barock (Geschichte, der Bildenden Kunst in Österreich 4), hrsg. von 
H . LORENZ. M ü n c h e n - L o n d o n - N e w Y o r k - W i e n 1999, 401-548, hier 495-496; F. 
POLLEROSS, "Pro decore Majestatis". Zur Repräsentation Kaiser Leopolds 1. in 
Architektur, Bildender und Angewandter Kunst . JbKHM 4/5 (2003). 191-295, hier 
220-221 und 274; A . KREUL, J o h a n n Bernhard Fischer von Erlach. Regie der 
Relat ion. Salzburg-München 2006, 118f. 

s:1 Zum Werk und seiner Datierung, aber nicht zu diesem Vergleich KUTSCHER (wie 
in A n m . 72). 255f, Abb. 34. 

1,4 Weitere Beispiele dafür bei POLLEROSS (wie in A n m . 3), 167-170, Abb. 3 -7 . 
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Ahl) . 17: Personifikation der Sinnreichen Erfindung im Kuppelfresko der Hofbiblio
thek, Kupferstich von .1. .1. Kedelmayr nach D. Gran, 1737. 

i h r e n Händen die ephesische Göt t in der Natur sowie ein auf der ägyp 
t i s c h e n Sphinx liegendes Buch : Gegen die Kaiserl. Magnificenz schauet mit 
gebogenen Knien die Befolgung des gegebenen Befehls. Bey derselben sind 
drey Kinder j welche das Modell dieses Gebäudes halten. Hinter ihr stehet ein 
alter Mannj der auf einem Reiß—Bret mit dem Circul den Bau ausmisset. 
Unter ihren Füssen ist ein ,Genius\ der mit dem Senk=Bley die nach der 
Richtschnur eingerichtete Befolgung anzeiget. Zu nächst an ihr ruhet auf 
einer Egyptischen Sphinx/ die die gänzliche Hinwegnehmung aller Hinder
nisse andeutet] die sinnreiche Erfindung welche mit der linken Hand ein 
offenes Buch durchblättert/ in der rechten aber das Bildnuß der Natur oder 
der Göttin Isis empor hält. Dardurch wird fürgestelletj wie man zu sinnrei
chen Erfindungen theils durch die Natur/ theils durch Lesung guter Bücher 
gelange*'. In der handschrift l ichen Fassung dieser Beschreibung des K u p 
pe l f r e skos im Codex Albrecht lautet die Formul ierung etwas anders: Die 

85 S. KLEINEK-J. .1. SKDHI,MAYK. Dilvcida Repraesentatio Magni et Svmptvosae 
Hibliothecae Caesareae ... Caroli VI Wien 1737, Bd. [, 4. 
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Inventio überkommet ihre Krafft von denen Natürlichen Einfällen; dahero 
zihlet so wohl das ,Simulacrum' der Matris Ephesae' auf die gute Erfin
dungen, als auch die Sphynx, so das Räzel aller vorläuffigen Hindernussen 
auflöset^. 

III. ITER VI irr (Tis UND TEMPLUM <; LOH IAH 

Als Ausgangspunkt für eine Ana lyse emblematischer Strukturen im 
Werk Fischers kann und muss Schönbrunn I dienen, auch wenn die F r ü h 
datierung auf 1688 sowie die F u n k t i o n als Präsentat ionsentwurf zuletzt 
wieder in Frage gestellt wurden"7. Das vor al lem von He l lmut Lorenz als 
reine ,Papierarchitektur ' analysierte P r o j e k t lässt sich tatsächl ich a m 
besten mi t der Beschreibung eines rhetorischen Idealentwurfs einer S tad t 
von Nikolaus Go ldmann durch Leonhard Christoph S turm im J a h r e 1696 
interpretieren: vorher aber machet der ,Auetor' [!] einen Entwurff einer ganz 
,reguliren'l aber unerhöhrt grossen Statt/ nicht als ob dergleichen zu bauen 
wäre] sondern eine völlige Symmetrie' von allerhand Gebäuden in einer 
recht vollkommenen ,idea' vorzustellen] wie etwan ,Plato' mit seiner ,Repu-
blica, fiieero' mit seinem ,Oralore\ und ,Plinius' in seinem ,Panegyrico' 
mit dem Vorbilde eines vollkommenen Fürsten gethan™. D ie Z u s a m m e n 
stellung verschiedener künstlerischer Ideen ist nun tatsächl ich das Cha
rakter is t ikum des Fischerschen Projektes , wobei m a n weniger (wie T r e m -
mel -Endres) an ein K o m p e n d i u m der Architekturgeschichte als v ie lmehr 
(wie Prange) an die visionäre Gesta l tung eines ganzen Berges in der 
Trad i t ion des D inokrates denken möchte1*1. 

Über zahlreiche Terrassen durchschreitet der Besucher den Weg von 
den Arbeiten des Tugendhelden (links und rechts der Säulen dargestellt) 
bis zur Apotheose des Sonnengottes au f der H ö h e des Berges. T ro t z ihrer 
formalen Herkun f t von Tr iumphsäu len ist Fischers Schönbrunner Säu-

811 Codex Albrecht f'ol. 3<r /.it. in: \V. BüCHOWIECKI, Der Barockbau der ehemalige!) 
Eofbibl iothek in Wien, ein Werk .1. Ii. Fischers von Erlach. Wien 1957. 97. 

S7 H. LORKNZ, Architekt in', in: hURS. (wie in A n m . 82). 219-302, liier 263f.; TREMMEL-
ENDRES (wie in Anm. 5). 120-130 plädiert für ein „Lehrstück" /.um Unterricht 
Josephs 1. und daher für eine Entstehung um 1<>90. KREI L (wie in A n m . 82). 132f. 
hingegen für ein Präsentationsstück von 1688. 

88 N. GOLDMANN-L. ('. STI'R.M. Vollständige Anweisung zu der Civil l?au= Kunst. 
W'oll'enhüttel 1(>9(> (Reprint Raden-Baden St rasbourg 19(i2 (Studien zur ilentxehen 
Kitiixlaescliiclite 333), Vorrede s. p. 

S!' T R E M M E L - E N D R E S ( w i e in A n m . 5 ) , 1 3 1 - 1 4 9 ; P R A N G E ( w i e in A n m . 3 0 ) , 9 2 - 9 5 , 
K a i . - N r . 3 u n d 4 . Z u r p o l i t i s c h e n B e d e u t u n g : VON I>HH DUNK ( w i e in A n m . 8 2 ) , 
489 494. 
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l e n p a a r e i n d e u t i g a l s h e r k u l i s c h z u v e r s t e h e n , u n d d a m i t l ä s s t s i ch d i e 
g a n z e A n l a g e u n t e r d e m concetto d e s d u r c h s e i n e n m ü h s a m e n , a b e r t u 
g e n d h a f t e n A u f s t i e g d e n R u h m e s t e m p e l e r k l i m m e n d e n H e r k u l e s a m 
S c h e i d e w e g lesen"". 

D i e I d e e d a z u s t a m m t s i c h e r v o n B e r n i n i u n d d e s s e n P l a n u n g e n f ü r 
L u d w i g X I V . , be i d e n e n er d i e H e r k u l e s i d e e m e h r f a c h a u f g e g r i f f e n ha t 9 1 . 
D a es d a r u m g i n g , f ü r d e n grandissimo re e i n e n palazzo ä proportione di 
quello z u s c h a f f e n , w o l l t e B e r n i n i d i e R e s i d e n z d e s S o n n e n k ö n i g s 1 6 6 5 
a l l e g o r i s c h in d e n , P a l a s t d e s H e r k u l e s ' v e r w a n d e l n . B e i m d r i t t e n L o u v r e -
p r o j e k t s o l l t e d i e F a s s a d e l a u t B e r i c h t v o n M a t t i a d e R o s s i v o m 26 . J u n i 
1 6 6 5 m i t z w e i H e r k u l e s f i g u r e n g e z i e r t s e i n , w e i l d i e se r H e l d e i n B i l d d e r 
T u g e n d d a r s t e l l e , u n d d e r P a l a s t ü b e r d e m k ü n s t l i c h e n F e l s e n d e n E h r e n 
t e m p e l a u f d e m B e r g d e r M ü h e n s y m b o l i s i e r e , d e r e b e n n u r T u g e n d h e l 
d e n w i e d e m K ö n i g u n d s e i n e n a l s F i g u r e n g a l e r i e a n d e r F a s s a d e d a r g e 
s t e l l t e n V o r g ä n g e r n z u g ä n g l i c h sei: Cioe nella fossa che gira attorno il 
palazzo dove e la scarpa sotto il piano terreno, vi e un scoglio grande nel 
quäle, mostra essere fondato il sud. palazzo, e sopra detto scoglio dalla parte 
della porta principale in vece d'adornamento di due colonne, vi ha fatto due 
grandi Ercoli, che fingono guardare il palazzo, alle quali il sig. Caval. gli da 
un significato e, dice Ercole e il ritratto della virtü per mezzo della sua for-
tezza e fatica, quäle risiede. su il monte della fatica che e lo scoglio detto di 
sopra, e dice chi vole risiedere in questa regia, bisogna che passi per mezzo 
della vertu e della fatica ... 92. 

P a r a l l e l d a z u p l a n t e B e r n i n i , a u f d e m P l a t z z w i s c h e n L o u v r e u n d 
T u i l e r i e n z w e i E h r e n s ä u l e n z u e r r i c h t e n , ä h n l i c h w i e d i e T r a j a n s s ä u l e 

90 POLLEROSS (wie in Anm. 3), 180-184. Abi). 17-20. Zur Bedeutung der Herkule
sidentifikation für die europäischen Fürsten im Allgemeinen und die Habsburger 
im Besonderen siehe: F. POLLUHOKK. From the „exemplum virtutis" to the Apo-
tbeosis. Hercules as an Identification Figure in Portraiture: an Exemple of the 
Adoption of Classical Forms of Representation, in: Ieonographv. Propaganda. 
Legitimation, hrsg. von A. ELLENTüS (The Orighi» of the Modem State in Klimpe 
13th-l8th Centuriec 7). Oxford-New York 1998, 37-62; K. IRLE, Herkules im 
Spiegel der Herrscher, in: Herkules. Tugendheld und Herrscherideal. Das Herku
les-Monument in Kassel-Wilhelmshöhe. hrsg. von CH. LüKATIS-H. OTTOMEYER. 
Eurasburg 1997. 61-78: TREMMEL-ENDRES (wie in Anm. 5). 96-108. 

!" Zur Bedeutung und Tradition dieses Themas: K. PANOFSKY, Hercules am Schei
dewege und andere antike Bildstoffe in der neueren Kunst. Mit einem Nachwort 
zur Neuauflage von D. WUTTKE. Leipzig-Berlin 1930 (Reprint Berlin 1997): S. 
SEBESTIAN, tfmblemätica e Historia del arte. Madrid 1995. 282. Zur Herkules-
Ekonographie bei Ludwig XIV. Siehe (). SAISATIHR, Versailles ou la figure du roi. 
Paris 1999, 215-240. 

" - PETZET (wie in A n m . 46). 94: ERBEN (wie in A n m . 48) , 8 2 - 8 9 . 
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Abb. 18: G. L. Bernini, Entwurf für die 
Reiterstatue Ludwigs X I V . , um 1672/73; 

Bassano, Museo Civico. 

u n d d i e A n t o n i n u s s ä u l e , u n d d i e 
R e i t e r s t a t u e des K ö n i e s 

o 
d a z w i s c h e n z u s e t z e n m i t d e r 
D e v i s e , N O N P L U S U L T R A ' 
a u f d e m S o c k e l , e iner A n s p i e 
l u n g a u f H e r k u l e s (deux colonnes 
oomme la Trajane et VAntonine et, 
entre les deux, un piedestal oü se-
rait la statue di Roi ä cheval avec 
le mot de ,non plus ultra' allusion 
ä celle d'Hercule)m. W ä h r e n d d i e 
L o u v r e p l a n u n g e n n i c h t z u s t a n d e 
k a m e n , rea l i s ie r te B e r n i n i d a s 
K o n z e p t a b e r s c h l i e ß l i c h be i d e r 
R e i t e r s t a t u e d e s S o n n e n k ö n i g s 

o 
( A b b . 18), d i e s i ch n o c h b i s 1684 
in R o m b e f a n d u n d F i s c h e r d a 
her v e r m u t l i c h b e k a n n t war" 4 . 
A u s d e n z e i t g e n ö s s i s c h e n B i o 
g r a p h i e n des Cavaliere e r f a h r e n 
wir , d a s s d a s P f e r d d e s H e r r 
s chers a u f d e m G i p f e l d e s B e r g e s de r M ü h e n d a r g e s t e l l t w u r d e , u m L u d w i g X I V . a u c h h ier a l s n e u e n H e r 

k u l e s z u verherr l i chen" 5 : die Zeichnung dieses Werkes war es, den grossen 
Monarchen am Gipfel der Glorie angekommen darzustellen, nachdem er so-
viele Mühen überwunden und Arbeiten geleistet hat; und zu diesem Zweck 
hat er [ = B e r n i n i ] vorgetäuscht, dass das Pferd ein steiles Gebirge erklommen 
hat, das er den Tugendberg nannte, den auch Herkules erreicht hat - aller
dings mit dem Unterschied, dass der Held erst in fortgeschrittenem Alter 
dorthin gelangte, während Ludwig der Große in der Blüte seiner Jahre den 
Gipfel erreichte. Als Devise gab es am Sockel eine lateinische Inschrift, die 

m (Paul Freart de) CHANTELOü. Journal de Voyage du Cavalier Bei nin en France, 
hrsg. von M. STANK''. Paris 2001, 118; ERBEN (wie in Anm. 48), 126; SCHNEIDER— 
ZlTZLSPERGEB (wie in Anm. 73), 37 und 92. 

M Eine Replik der Reiterstatue befand sich auch im Besitz von Fischers römischen 
Auftraggeber: D. DKL PUSCO, II vicere del Carpio e la statua equestre di Luigi X I V 
(Ii Bernini. in: Studi sul ßarocco romano. Scritti in onore cli MACKIZIO FAGIOLO 
DELL'ARCä, hrsg. von M. G. BERNARDINI. Milano 2004, 313-323. 

95 Zur Geschichte dieses Auftrages siehe K . HERMäNN-FIORE, Luigi X I V a cavallo, 
in: Bernini scultore. La nascita del Barocco in Casa Borghese (Ausstellungskata
log), hrsg. von A . COLIVA-S. SCHüTZE. Koma 1998. 310-329. 
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in zivei Worten alles enthält, was 
man über dieses heroische Sujet 
sagen kann: J)urchMühsal™. Zwei 
H i n w e i s e dieses Tex tes sind für 
u n s auch methodisch wichtig: 
e i n e r s e i t s wird der Begr i f f des-
seinj Ze ichnung als S y n o n y m für 
concetto, invenzione bzw. idea ge
b r a u c h t , wie es auch bei San-
d r a r t zu f inden ist97. Anderer 
s e i t s ha t Bernin i , der 1669 in 
e i n e m Brief an Colbert in diesem 
Z u s a m m e n h a n g von seinen pen-
sieri, tanto nell'inventione e dis-
egno della statua spricht"8, seine 
M o n u m e n t a l s k u l p t u r durch eine 
D e v i s e eindeutig als emblemat i -
s c h e s B i ld verstanden und aus
g e w i e s e n . 

D u r c h den Felsensockel wur 
d e auch die Ostfassade des L o u -
v r e sowohl zum Bedeutungsträ 
g e r als auch zum A b b i l d der kö
n i g l i c h e n Tugend , und darau f 
b e z o g e n sich sowohl die Aussage 
v o n Rossi - veramente il disegno del palazzo e cosa da stupire - als auch 
d i e Überlieferung, dass Berninis pensiero e allegoria dem K ö n i g außeror
d e n t l i c h gefiel. Der gleiche Gedanke wurde 1665 bei der römischen Vi l la 

Proj-pd/o c/a.'/n Parte 
( k i l a S l r a t i ä : 

3£ 
•J.VHpHrMIm.t.x 

f f 
H S 

Üi 
5E 

r m 

1 
m k RA 

Abb . 19: Vil la Benedett i in R o m , 
Kupferst ich , 1677. 

9 6 L n COMTE (wie in A n m . 80), I I I , 219-220: le dessein [!] de cet ouvrage a ete de re-
presenter ce grand Monargue arrive au sommet de la gloire, apres avoir surmonte tant 
de faligues <& de travaux, & ä cette occasion il a feint gue le cheval gravit une mon-
tagne escarpee gu'il dit etre celle de la vertu, la meme guefranchit Hercule; mais avec 
celle difference gue ce Heros n'y arriva gue dans sa haute vielleisse, & gue Louis le 
Grand en est venu glorieusement ä bout ä la fleur de son äge; il y a pour devise au 
bas une inscription Latine gui renferme en deux mols lout se gu'on peul dire sur un 
sujet si heroigue 'Per Ardua' .... 

97 SANDRART (wie in A n m . 41). I . 60: Hieraus ist nun leichtlich zu schließen/ daß die 
Zeichnung nichts anders seyej als ein erkanntlicher Entwurffj Abbildung oder Er
klärung unsers ,Concepts'\ welchen wir in dem Gemüt ausgebrütet/ und der Ein
bildung I als eine Form oder,Idea' vorgestellet. 

98 Z i t . in: F. AÖDISIO, Lettere e testi teatrali di Bernini , in: FAGIOLO-MADONNA (wie 
i n A n m . 39), 26 -44 , hier 29. 
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I i'Orjw'</« A'" ährlifni' (Irc^if /iT *'•% tci/nc Paar ifredwn drla 
' {vordres de M'.k Prtuost des 

rü ta. Villr de Pnrij Ufj aotuc i6yy 

äf f l tü&T" 

v o n E l p i d i o B e n e d e t t i ( 1 6 0 8 -
1 6 9 0 ) , d e r d a m a l s a l s f r a n z ö 
s i s c h e r K u n s t a g e n t z w i s c h e n 
C o l b e r t u n d B e r n i n i v e r m i t t e l t e , 
r e a l i s i e r t : D u r c h s e c h s B ü s t e n 
f r a n z ö s i s c h e r H e r r s c h e r u n d d i e 
a u f d e n S o n n e n k ö n i g v e r w e i 
s e n d e n D a r s t e l l u n g e n v o n A u r o 
r a (= M o r g e n ) u n d P h a e t o n s t u r z 
( = M i t t a g ) i n d e r G a l e r i e w u r d e 
d e r ü b e r e i n e m k ü n s t l i c h e n F e l 
s e n e r r i c h t e t e P i a n o N o b i l e 
g l e i c h z e i t i g a l s A h n e n - , T u g e n d -
u n d S o n n e n t e m p e l a u s g e w i e s e n " 9 

( A b b . 19) . D o c h a u c h i n P a r i s 
w u r d e n B e r n i n i s z w e i concetti 
s c h l i e ß l i c h g e m e i n s a m r e a l i s i e r t : 
A l s M e n e s t r i e r 1 6 9 9 a n l ä s s l i c h 
d e r E r r i c h t u n g d e r R e i t e r s t a t u e 
L u d w i g s X I V . e i n F e u e r w e r k 
p l a n t e , w u r d e d a f ü r e i n R u h m e s 
t e m p e l m i t R e i t e r d e n k m a l d e s 
S o n n e n k ö n i g s e r r i c h t e t , d e s s e n 
r o h e r u n d v o n U n g e h e u e r n b e 

w o h n t e r F e l s e n s o c k e l d i e M ü h e n a u f d e m W e g z u r G l o r i e v e r a n s c h a u l i 
c h e n s o l l t e ( A b b . 20)1 0 0 . 

M i t d e r w i r k u n g s ä s t h e t i s c h e n A n t i t h e s e v o n r o h e m u n d b e h a u e n e m 
S t e i n t h e m a t i s i e r t e B e r n i n i d a r ü b e r h i n a u s d e n G e g e n s a t z v o n ars u n d 
natura, d e r a u c h d e r F o n t a n a d e i F i u m i a u f d e r P i a z z a N a v o n a ( A b b . 2 1 ) 
z u g r u n d e l i e g t " " . D i e U r f o r m s o l c h e r K o n z e p t e b i l d e t e i n B r u n n e n e n t 
w u r f f ü r d i e P i a z z a d e l l a M i n e r v a : E i n H e r o s ( H e r k u l e s ? ) s e t z t e i n e n 
g l a t t e n O b e l i s k e n a l s a p o l l i n i s c h e s S i n n b i l d d e r K u n s t u n d d e s L i c h t e s 
a u f e i n e n r o h e n F e l s e n , d e r d i e u n g e s c h l i f f e n e N a t u r v e r k ö r p e r t 1 0 2 . 

^ J t f k . j r V k ^ S 

ä.: 

viiy 

yj? ^M v=w- Ty 

,.-J,•!!•;.: 

— 

Abb . 20: Ruhmes tempe l Ludwigs X I V . , 
Feuerwerk von C. F. Menestrier, Kup fer 

stich von Guerard , 1699. 

ERBEN (wie in A n m . 48), 237-243; J . VABRIANO, P laut i l l a Bricci ,Architettr ice' and 
the Vi l la Benedett i in R o m e , in: MILLON-SCOTT MUNSHOWER (wie in A n m . 73), I , 
266-279. 
P. Bi'RKK, Ludwig X I V . D ie Inszenierung des Sonnenkönigs. Berlin 1993, 86-87 , 
Abb . 54. 
PREIMESBERGER (wie in A n m . 72), 154-159. 
M. FAGIOLO, A t h a n o r baroeco: 1'effimero come labor -orator ium e il segno della 
Scogliera, in: BERNARDINI (wie in A n m . 94), 181-195. D ie Idee des Brunnens aus 
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Abb. 21: G. L. Bernini, Fontana dei Fiumi, um 1650; Rom, Piazza Navona. 
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Die Tatsache, dass Bernin i nicht nur die Herkulesf iguren der A r c h i 
tekturzeichnung, sondern auch den Felsen des L o u v r e eigenhändig aus
führen wollte, noch in Par is m i t Detai ls tudien begann und ein eigenes 
Modell davon anfertigte, das auch dem K ö n i g vorgeführt wurde"«, ver
weist jedoch au f eine über den Einzel fa l l und die allegorische B e d e u t u n g 
hinausgehende kunsttheoret ische Re levanz . D ie Erk lärung dafür l iefert 
uns die schon einmal genannte Akademievor lesung von Bellori , die genau 
ein J a h r vor Berninis E n t w u r f gehalten wurde. D o r t erläutert der rö
mische Theoret iker seine Vorstel lung v o m künstlerischen Ideal der B a u 
kunst nämlich genau am Beispiel einer solchen die Natur nachahmenden 
bzw. übertreffenden illusionistischen Felsenarchitektur"H : Wenn also die 
Baukunst von vorgestellten Urbildern abhängt, zeigt auch sie sich der Natur 
überlegen. So behauptet Ovid bei der Beschreibung der Grotte der Diana 
geradezu, dass die Natur bei deren Bau die Kunst hätte nachahmen wol
len: ,Keine Kunst formte sie, und doch wusste Kunst vorzutäuschen erfinde
risch hier die Natur'. Hieran erinnerte sich vielleicht Torquato Tasso, als er 
den Garten der Armida beschrieb:,Kunstwerk ist hier Natur, die zum Ver
gnügen/ Und scherzend nachahmt die Nachahmerin.' Übrigens ist, wie Aris
toteles folgert, ein Bauwerk umso hervorragender, je mehr das künstlich 
Gebaute natürlich gewachsen zu sein scheint. Die Baukunst würde gewiss 
nicht anders vorgehen, wenn sie von der Natur ausgeführt würde, die doch 
die gleichen Maße anwenden muss, um Vollkommenheit zu erlangen. Selbst 
die Wohnungen der Götter haben die Dichter mit baumeisterlicher Kunst er
sonnen, wohl geordnet mit Säulen und Bögen. Denn so haben sie den Königs
palast der Sonne und den des Liebesgottes geschildert, wodurch sie die Bau
kunst zum Himmel emporhoben105. 

künstlichen Felsen wurde auch von Fontana in Lanuv io übernommen: S. ZANI, 
L'opera di Carlo Fontana nei Castelli Romani . R o m a 2004, 58-59. 

103 PETZET ( w i e i n A n m . 46) , 95; SCHNEIDER-ZITZLSBERGEB ( w i e in A n m . 73) . 177. 
104 Z u m philosophischen Hintergrund dieser Dialektik von Natur und Kunst bzw. 

Schein und Sein siehe DIXHUKE (wie in A n m . 37). 343-352. 
106 BELLORI (wie in A n m . 67), 21: Sicht, dipe.nd.endo l'architettura dalla cagione esem-

plare. fassi anch'eUa superiore alla natura: coi Ovidio descrivendo l'antro di Diana, 
vuole. che tu natura nel fabbrirarlo prcndex.se ad imitar l'arte: .Arte laboram nulla, 
simulaverat arlem\ Ingenio Natura suo.' AI che riguardö for.se Torquato Ta.s.so descri
vendo il giardino di Armida: ,üi natura arte par, che per dile.ttoj L'imitatrice sua 
-srherzantlo imiti' Kali e inol.ltre l'edißcio lanlo ccccllenle. che Arisltttele argumenta, 
•se la fabbrica fo-s.se com naturale, non allrime.nte di quello si.farr.ia l'archilcltura. 
.sarebbe e.st-tptilti dalla natura ctt.slri-t.la ad it.sarc Ic inede-sitnc regolc per da de pc.rfe.zzio, 
come le -sles.se abitazioni de. gli dei furono finle da poe.ti com l'induslria de. gli archi-
tetti, ordinale con archi e colonne. qualmente denr-risne.ro la regia dcl Stile c d'Amare. 
porlando l'architettura al cielo (Übersetzung von Gerstenberg 1939). 

http://dipe.nd.endo
http://prcndex.se
http://for.se
http://nol.lt
http://fo-s.se
http://si.farr.ia
http://ctt.slri-t.la
http://pc.rfe.zzio
http://-sles.se
http://denr-risne.ro
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Abb. 22: Künstl iche Felsen in China, Kupferst ich in Entwurf/ einer Historischen 
Architektur, 1721. 

Dass Fischer von Erlach die künstl ichen Felsen ebenso schätzte wie 
B e r n i n i , beweisen die entsprechenden Darstel lungen in der Historischen 
Architektur, nämlich die durch Kunst gemachte Lustberge, und Höhlen mit 
Zimmern, Stiegen, Teichen etc. in China ( H A I I I , Taf . X V ) , die surprenn-
annte structure de Rochers in Stonehenge und die Felsenbühne von Hell
b r u n n , wo die Natur selber den Bau geführet, mit einem solchen Ansehen, den 
die Kunst ihm hätte nicht zuwege zu bringen vermocht ( H A I I , Taf . X IV ) " " ' . 
B e i m Kupferst ich der Gegend des großen Nil-Falls, der über 100 Ellen hoch 
u n d mehr ein Werk der Natur als der Kunst ist ( H A I , Taf . X I I ) , verweist 
F i s c h e r (oder sein ,Ghostwriter ' Heraeus) ebenfalls ausdrückl ich auf den 
d i a l e k t i s c h e n Gegensatz der Felsenlandschaft zu den P y r a m i d e n von 
T h e b e n : so wunder—würdig die Natur diesen Ort gemacht: So würde nichts 
destowenigerj was Menschen=Hand und Kunst in dieser Gegend aufgeführet/ 
noch mehr eines jeden Augen und Aufmerksamkeit an sich ziehen [!],('7/ wann 
die Zeit darüber weniger Macht gehabt hätte ... (Abb. 22). 

SEDLMAYB (wie in A n m . 12), Abb. 365. 
Mit der Beschreibung der persuasiven K r a f t , eines jeden Augen und Aufmerksam
keit an sich zu ziehen, verwendet Fischer eine ähnliche Formulierung wie Kar l 
Eusebius von Liechtenstein, wenn er von der Gewalt der Architektur spricht, alle 



358 F r i e d r i c h P o l l e r o s s 
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A b b . 2 3 : J . B . F i s c h e r , E n t w u r f f ü r d e n K r a u t m a r k t b r u n n e n i n B r n o / B r ü n n , 
u m 1 6 9 0 : W i e n , A l b e r t i n a . 

Berninis Anspruch, dass ein guter Architekt auch den Brunnen eine 
Bedeutung (qualche significato vero, o pure alludente a cosa nobile, o vera, 
o finta) geben müsse1"8, wurde von Fischer bereits bei den Brunnen von 
Schönbrunn I aufgegriffen und 1690 bei den Entwürfen für den Kraut
markt in Brünn/Brno realisiert (Abb. 23). In beiden Fällen steht der 
Felsen in Verbindung mit der Figur des Herkules bzw. des Apollo1"". Eine 

Augen also an sich zu ziehen (POLLEROSS [ w i e i n A n m . 3 ] , 169 ) . D i e o f f e n s i c h t l i c h e 
g e m e i n s a m e W u r z e l i n e i n e m d e r T r a k t a t e d e s 16. o d e r 17. J h s . k o n n t e n o c h n i c h t 
g e f u n d e n w e r d e n . 

108 Z i t . b e i PREIMESBERGER ( w i e in A n m . 7 2 ) , 157 . 
100 SEDLMAYR ( w i e i n A n m . 12) , 3 8 0 , A b b . 78 f . ; M . STUHLIK , P a r n a s s - B r u n n e n v o n 

J o h a n n B e r n h a r d F i s c h e r v o n E r l a c h . B r ü n n 1 9 9 6 ; PRANGE ( w i e i n A n m . 3 0 ) , 
1 0 0 - 1 0 1 , K a t . - N r . 5 ; K n i e n , ( w i e in A n m . 8 2 ) . 144f . 
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Abb. 24: J . B. Fiscl Entwurf für das Gartenpalais Liechtenstein, um 1688; 
Mailand, Castello Sforzesco. 

direkte Nachfolge fand dieses Motiv im Jahre 1700 bei einer Festdekora
t i o n der Stadt Brünn zu Ehren Josephs I., wobei jedoch eine direkte 
Mitwirkung Fischers nicht gesichert ist"". 

Möglich scheint Fischers Beteiligung auch beim Rückgriff auf Berni-
n i s Brunnen-ccmceifo in Wien im Jahre 1716, als Carl Gustav Heraeus 
anlässlich der Geburt des Erzherzogs Leopold für das Palais des Erb
schatzmeisters Philipp Ludwig Graf von Sinzendorf eine entsprechende 
Festdekoration entwarf: Hat durch seine Gelegenheit einer freystehenden 
Ecke an einem Zusammen=Lauff dreyer Gassen Anlaß gegeben/ die an öf
fentlichen Plätzen übliche Aufrichtungen der ,Obelisquen zu ,imitiren. Umso 
vielmehr/ da diese Art gespitzter Säulen der Sonnen zugeeignet gewesen/ und 
einen Strahl ihres Lichts vorstellen. Daher die gantze Absicht der Erfindung 
[!] ist/ diesen uralten Egyptischen Bau der neu aufgegangenen Landes=Sonne 
dergestalt zu wiedmenj daß unten etwas modernes [! | nach dem Exempel des 
grossen ,Obeliscus' zu Rom das Ansehen und die Bedeutung vermehre. Wann 
an einem mit Wasser-Fällen gezierten Felsen die zwey Welt=Meerej ,Oceanus 
Atlanlicus' und Marc del Zur', als von Oesterreichischen Sonnen so lange 
beschienene Gräntzen mit ihren ,Tridenten (Meer-Gabeln) und Schiffs
kronen sitzen; Das eine gleichsam das Allas—Gebürge mit Kopff und Armen 

" " T. jEßÄBEK, Nova fiseheriana. K tvorbe J o h a n n a Bernhard» Fischera z Krlachu 
na Morave, in: Ars Naturain Adiuvans. Nbornik k poote prof. PhDr. Milose Steh-
l i k a , h r s g . v o n J . K B O ü P A . B r n o 2 0 0 3 , 1 3 5 - 1 4 9 , h i e r 1 4 3 - 1 4 5 ( A b b . ) . 
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unterstützend! das andere auf ei
nem See—Pferd sitzend und den 
,Zodiacum' zum Zeichen der um
geschifften Welt haltend. Unten ist 
in einem Zierrath zu lesen: 
OMENS GLORIAM. / Der Auf
gang wird uns bald mehr Ruhm zu 
wege bringen. Auf dem Grund-
Steine dieser Spitzen Säulen 
steht, folgende Jnscription: PRIN-
CIPI NOVO SOLI/ VTRIVMQ. 
OCEANVM,! VERNA LVCE RE-
FlGIENTIj IMPERIVM SINE 
FINE/ FELIX AVSTRIA1". 

Be im so genannten Ahnen 
saal des Schlosses Fra in an der 
T h a y a / V r a n o v nad D y j i konnte 
J o h a n n Bernhard den vorhande-

Abb. 25: J. B. Fischer, Ahnensaal des n e n F e l s e n a l s S o ( : k e l verwenden, 
Schlosses Vranov n. D/Frain an der und er hat die dami t kontrast ie-

Thaya, um 1690. rende Arch i tektur seines T u 
gendtempels auch besonders 
monumenta l erscheinen lassen"2 

(Abb. 25). Noch überzeugender als in Schönbrunn hat Fischer hier u m 
1688-90 die Lage auf dem Hügel genutzt , um den steilen und beschwer
lichen Weg der Tugend zum Tempel des R u h m e s anschaulich und realiter 
nachvollziehbar zu machen. Das in diesem Zusammenhang nahe liegende 
Mot iv des Herkules am Scheideweg wird etwa durch den Vergleich 
mit dem Fresko des Palazzo Zuccari deutlich (Abb. 26). D ie Dekorat ionen 
im Wohnhaus des ersten Präsidenten der römischen Akademie bildet 
einen „gemalten Kuns t t r ak ta t " . Die Theorie von Federico Zuccari 
(1542/43-1609) basierte auf den Prinzipien des docere et delectare von 
Quinti l ian und Horaz und versinnbildl ichte u. a. die Begriffe idea, disegno 
und virtus. Der „Tugend-cowcetffo" des Freskos richtete sich daher an den 
Künst ler als virtuosusm. W i r wissen zwar nicht, ob Fischer diese Dar -

111 H E R A E I S ( w i e i n A n m . 1 2 ) , s. p . 
112 H . L O R E N Z , Zur Architektur des Ahnensaales in Frain, in: Ahnensaal des Schlos

ses in Frain an der Thaya, hrsg. von B. SA .MEK. Brno 2 0 0 3 , 2 5 - 3 4 ; T R E M M E L - E N -

DRES ( w i e i n A n m . 5 ) , 1 7 9 - 1 9 2 ; K R E ü L ( w i e i n A n m . 8 2 ) , 1 3 4 - 1 3 5 . 
113 N o E H L E S (wie in Anm. 2 ) , 1 9 3 - 1 9 7 ; E . L E ü S C H E E , " I I camin sovrano...": Zu Fede

rico Zuccaros Tugendbegriff in den Fresken der Galleria und der Architektur 
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S t e l l u n g g e s e h e n h a t , a b e r d i e 
T h e o r i e k ö n n t e i h m b e k a n n t g e 
w e s e n s e i n , w e i l s e i n A u f t r a g 
g e b e r M a r q u e s d e l C a r p i o i m 
J a h r 1 6 7 7 e i n E x e m p l a r v o n 
Z u c c a r i s L'Idea di pütori, scultori 
et archüetti ( T u r i n 1 6 0 7 ) e r w o r 
b e n h a t " 4 . 

E s i s t j e d e n f a l l s w a h r s c h e i n 
l i c h , d a s s d i e Z e n t r a l f o r m d e s 
F r a i n e r A h n e n s a a l e s e b e n s o v o n 
d i e s e r I k o n o g r a p h i e g e p r ä g t 
w u r d e w i e d i e e x p o n i e r t e L a g e 
a n d e r S p i t z e d e s B u r g f e l s e n s , 
d i e s o g a r d i e V e r l e g u n g d e r 
S c h l o s s k a p e l l e a n e i n e w e n i g e r 
p r o m i n e n t e S t e l l e n o t w e n d i g 
m a c h t e " " ' . E r w ä h n e n s w e r t e r 
s c h e i n t in d i e s e m Z u s a m m e n 
h a n g a u c h d i e T a t s a c h e , d a s s d i e 
T h e m a t i k d e r b e i d e n M o n u m e n 
t a l s t a t u t e n v o r d e m E i n g a n g -
H e r k u l e s u n d A n t a e u s b z w . A e -
n e a s u n d A n c h i s e s " 0 - n i c h t n u r 
b e i F i s c h e r s F a s s a d e n d e r S t a d t 
p a l ä s t e S a v o y e n u n d B a t t h y a n i -
S c h ö n b o r n , s o n d e r n a u c h b e i e i 
n e r , R e p l i k ' d e s A h n e n s a a l e s v o n 
M a x i m i l i a n v o n W e l s c h i n B i e b -

Kfc «* 
4. 

M D G RlTfSVS A f P V A M H . \ S » O S ' H l V U M 
V'RTVTIS HOSl'ES A V R E V M C V L M E N , 5 V B l 
l ' A l l t f. C A l W C A D l f F V G I O k C I GVRGESEST 

A b b . 2b: Herkules am Scheideweg, Fresko 
von F. Zuccar i , um 1600; R o m , Pa lazzo 

Zuecari , Gal leria. 

seines römischen Künst lerhauses, in: Federieo Zuccaro. Kunst zwischen Ideal u n d 
R e f o r m , hrsg. von T . WEDDIGEN. Basel 2000, 169-194, hier 181-187: . ) . KUKMAXX. 
D ie virtuts des Zeuxis . in: Die V i r tus des Künst lers in der italienischen Renaissance, 
hrsg. von .). PoESCHKE-T. WEIQEL-B. KUSCH-ARNHOLD (Symbolische Kommunika
tion und gesellschaftliche Wertesysteme. Schriftenreihe den Sonderforschungsbereichs 
496 15). Münster 2006, 197-229, hier 200f., A b b . 3 -4 . 

' " M A R I A S ( w i e i n A n m . ( i l ) . 2 1 6 . 
115 Zur Baugeschichte bzw. zur Schlosskapelle siehe TREMMEL-ENDRES (wie in A n m . 5), 

193-199; KREOT (wie in A n m . 82). 2201'. 
116 D ie früher Matt iel l i zugeschriebenen und als Sekundärverwendung vermuteten 

Monumenta l s ta tuen entsprachen wohl einer ursprüngl ichen P lanung aus der Zeit 
Fischers: l. ScHEMPER-SPARHOLZ, Zur plast ischen Auss ta t tung des Ahnensaa les in 
Pra in a. d. T h a y a , in: SAMEK (wie in A n m . 112), 51 -69 , hier 68f. 
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A b b . 27: D ie Babenberger als S tützen des 
Hauses Österreich, T i te lkupfers t i ch von 

J . M. Lerch , 1670. 

rieh im Deckenfresko aufgegrif
fen wurde"7. 

Die Form eines Tholos sowie 
die Ikonographie des Templum 
virtutis et honoris verbinden sich 
in Frain jedoch auf das Sinnvolls
te mit der Funktion eines Ahnen
saales"8 und der formalen Erinne
rung an den Typus des römischen 
(Hadrians-)Mausoleums (HA I, 
Taf. VIII) , auf den Fischer auch 
beim gleichzeitigen Entwurf eines 
„Bergschlosses" zurückgegriffen 
hat"". Während die an die rö
mische Antike erinnernde Gestal
tung der Architektur vielleicht 
das legendäre Alter des Geschlech
tes Althann symbolisieren sollte, 
hat die aufgrund der Doppelbe
deutung des Wortes „Haus" nahe 
liegende und anschauliche Inven-
tion, jeweils einer Stütze des Ge
bäudes einen Ahnen und eine 
Tugend zuzuordnen, ihre Wur
zeln in der oben genannten rheto
rischen Bildtradition120. 

117 P. STEPHAN, „ R u i n a m praecedit Superb ia" . Der Sieg der V i r tus über die Hybr i s 
in den B i ldprogrammen des Pr inzen Eugen von Savoyen. ßelvedere 1 (1997). 
62 -87 . hier 78f.; TREMMEL-ENDRES (wie in A n m . 5), 23f.; F. MATSCHE, . Johann 
Bernha id Fischers von Erlach Kuppe l ro tunden mit Ko lonnadensaa l und ihre 
Rezep t ion in Österreich und im Reichsgebiet . Symbo la rch i t ek tur des fürst l ichen 
Merito und Re ichss t i l -Arch i tektur alla R o m a n a . in: K u u u , (wie in A n m . 55), 
39 -71 , hier 55 -61 . 

na T . WnJKELBAUER-T. KNOZ, Geschlecht und Geschichte. Grablegen, Grabdenkmä le r 
und Wappenzyk len als Quellen für das historisch-genealogische Denken des öster
reichischen Ade ls im 16. und 17. J a h r h u n d e r t , in: D i e K o n s t r u k t i o n der Vergan
genheit . Geschichtsdenken, Trad i t i onsb i ldung und Selbstdarste l lung im f rühneu 
zeit l ichen Ostmi t te leuropa , hrsg. von J . BAHLCKU-A . STROHMEYER. (Zeitschrift für 
Historische Forschung. Beiheft 29). Ber l in 2002, 129-177. hier 162-175. 

"!L MATSOHE ( w i e i n A n m . 117) , 4 7 - 4 9 , A b b . 3 - 6 . 
120 Vg l . auch ein Thesenb la t t von Melchior Küse l nach A n t o n L u b l i n s k y aus dem 

J a h r e 1676. das einen österreichischen Siegestempel zeigt, wobei jeder Säule des 
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1682 wurde dieser concetto in 
W i e n in einer Jahresschr i f t der 
Rhe tor i kk lasse der Jesui ten auf 
gegr i f fen . Anlässl ieh der Geburt 
d e s Erzherzogs Leopold Joseph 
h a t man das durch dieses Ereig
n i s mögliche Wachsen der DO-
MUS AUSTRIACA durch Säu
lenarchi tekturen veranschau
l i ch t . Der Rund tempe l im Zen
t r u m des unteren Bildfeldes ist 
e indeut ig als ,Haus Österreich' 
z u verstehen, denn wie eine 
G r u p p e von verwandten Men
schen ein genealogisches Haus 
b i l de t , wachsen hier mehrere 
Säu len zu einem architekto
n i schen H a u s empor121. Schon 
1670 verwendete J o h a n n Mart in 
L e r c h das Mot iv von den Baben
bergern als starcke Grundsäulen 

auff welche das Hochlöblichste 
Ertzhauß Österreich sollte gegrün
det und bevestiget werden (Abb. 27), wobei er ein Thesenblatt der Wiener 
U n i v e r s i t ä t von Bar tho lomäus Ki l ian paraphrasierte. wo das Mot iv mi t 
K o r e n anstelle der Markgrafen einen Tugendtempel des Erzherzogtums 
Österre ich darstellte122. D ie Konzeptoren dieses Kupferst iches variierten 
w o h l ihrerseits wieder eine ältere Vorlage. Bei einem römischen Trauer 
ge rüs t von 1627 bestand der runde Tugendtempel aus den au f einer 
B a l u s t r a d e stehenden Personi f ikat ionen, die die CORONA IVSTITIAE 
z u m L o h n für tugendhaften Lebenswandel stützen123 (Abb. 28). E s kann 
a l s o nicht daran gezweifelt werden, dass in Fra in Fischers Arch i tektur 

- _ ' • - / 

m 
Sm 

L A V ü - v : m M 
m m m 

1 i-:;.: 

A b b . 28: Trauergerüst für Siti Maani , 
Kupferst ich, 1627. 

halben Rundtempe ls eine Kaiserstatue zugeordnet ist: S. ROTT. Zur Ikonographie 
und Ikonologie barocker Thesenblätter des Augsburger Kupferstechers Melchior 
Kusel (1626-ca. 1683). Zeitschrift des historischen Vereins für Schwaben 83 (1990), 
43-112, hier 100-105. 

121 Zu diesem Kupferst ich siehe POLLEROSS (wie in A n m . 20). 376-386. 
' - - F. POLLEROSS, " V i r t u t u m exercit ia sunt gradus ad g lor iam" . Z u m ,concetto' des 

Ahnensaales in Fra in an der T h a y a . WrJbKg 51 (1998), 105-114, 203-206 (ill.). 
123 L. POPELKA, Castrum doloris oder „Trauriger Schauplatz" . Untersuchungen zu 

Entstehung und Wesen ephemerer Arch i tektur [ÖAW Veröffentlichungen der Kam-
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ebenso bi ldhaft und deutl ich wie der Stuck und das Fresko J o h a n n Mi 
chael R o t t m a y r s das im Kuppelscheitel von F a m a in alle Wel t h inaus
posaunte Mot to des Hauses A l t h a n n zum Ausdruck bringen sollte: VIR-
TUTUM EXERCITIA / HEROUMMERITA / SUNTITER AD HONOREM/ 
SUNT GRADUS AD GLORIAM (Tugendübungen sind der Weg zur Ehrej 
Die Verdienste der Helden sind der Aufstieg zur Glorie)'21. 

Berninis pensee toute nouvelle des Felsensockels hat Fischer jedoch 
auch beim gleichzeitigen oder vielleicht sogar vorangegangenen E n t w u r f 
für das Gartenpalais Liechtenstein um 1688 künstlerisch umgesetzt . Der 
Querschnitt dieses Pro jek ts zeigt eine bewusste Kontras t ierung von 
künstl icher Felsengrotte im Erdgeschoss und klassischer Säulenarchitek
tur im P iano nobile12"' (Abb. 26). Von Fischers K o n z e p t wurde allerdings 
nur das Belvedere verwirkl icht, dessen Darste l lung in der Historischen 
Architektur bezeichnenderweise zwischen den Vasen der Ceres und des 
Apollo, d. h. inmitten der Allegorien der Sonne bzw. des Feuers und der 
Erde bzw. Fruchtbarke i t präsentiert wurde'2". Es hat jedoch den A n 
schein, als ob Fischers ursprüngliches K o n z e p t für Liechtenstein in der 
1690 nach einem P lan von Domenico Egid io de Rossi (1659-1715) be
gonnenen Aus führung sowie der späteren Auss ta t tung des Palastes tra
diert oder paraphrasiert wurde127. So f inden wir auch beim ausgeführten 

mission für Kunstgeschichte 2). Wien 1994, Abb. 34; La Fest» a R o m a dal Rinasci -
mento al 1870. Atlante, hrsg. von M. FAGIOLO. T o r i n c - R o m a 1997, 262f., Abb. 2. 

124 F. POLLEROSS, Der Tugendtempel des Hauses A l thann , in: SAMHK (wie in A n m . 
112), 43-49, ScHEMPER-SPARHOLZ (wie in A n m . 11«), 51-69; M. L u x , J o h a n n Mi
chael Ro t tmayrs Fresken im Ahnensaal des Schlosses Frain, in: SA.MUK (wie in 
A n m . 112), 71-92; V. ORLINSKI-RAIDL, Zur Ikonographie des Ahnensaales der 
Famil ie A l thann in Frain an der Thaya , in: ebd., 93-114. 

126 P R A N G E ( w i e i n A n m . 3 0 ) , 8 8 f . ; K ß E U l ( w i e i n A n m . 8 2 ) , 1 2 0 f . ; M A T S C H E ( w i e i n 

A n m . 117), 41f., Abb. 3; J . KRäFTNER, Das Palais, in: Liechtenstein Museum Wien: 
Die Sammlungen. München -Ber l i n -London -New York 2004, 26-83. Ms scheint 
nicht ausgeschlossen, dass solche (j|rotten auch von den Vorstellungen derMundus 
Hubte.rranc.us eines Athanasius Kircher beeinflusst waren, dessen 1678 publizierter 
zweiter Band ja Kaiser Leopold 1. gewidmet war: Barock im Vatikan (wie in A n m . 
60). Kat . -Nr. 292. 

1211 N. KNOPP, Das (Jarten-Belvedere. Das Belvedere Liechtenstein und die Bedeutung 
von Ausblick und Prospektbau für die Gartenkunst. München-Berl in 1966, Taf . 
22; weitere Interpretationen der Vasen bei BRILLANT (wie in A n m . 6), 96-99. 

127 So werden etwa die markanten Doppelsäulen, die Fischer für den Festsaal plante, 
auch von Rossi an dieser Stelle übernommen, später allerdings in der Sala terre-
na verwirklicht. E in K o n t a k t ergab sieh wohl auch über Rot tmayr , der bei seiner 
Darstellung der Allegorie der Architektur im Palais Liechtenstein auf Entwür fe 
von Fischer zurückgriff sowie durch die Person des Bildhauers Giul iani , der die 
At lanten in der Himmelpfortgasse schuf. In der Diskussion zwischen Auftrag-

http://Hubte.rranc.us
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B a u einen dialektischen Gegensatz von unten und oben, weiblicher 
Schönheit und männlicher Tugend - allerdings weniger durch die unter
schiedliche Gestaltung der Architektur, sondern durch die Fresken. Wäh
rend die Sala terrena (sie!) durch das zentrale Bild der Venus als Reich 
d e r materiellen Güter (Agrikultur), der äußerlichen Sinne (Künste) und 
irdischen Liebe sowie Fruchtbarkeit gekennzeichnet wird, malte Andrea 
P o z z o im darüber liegenden Festsaal die Heldentaten und Apotheose des 
Herkules12". Die erst jüngst wieder freigelegten Fresken der beiden Trep
penhäuser von Rottmayr veranschaulichen ebenfalls deutlich zwei Mög
lichkeiten adeligen bzw. menschlichen Lebens: Einerseits wird vor dem 
F a l l menschlicher Hybris am Beispiel des Sturzes der Giganten durch 
Jup i t e r gewarnt1-", andererseits die Entscheidung des jungen Tugendhel
d e n (Herkules) für Minerva und die Wissenschaft weg von den Gefahren 
d e r irdischen Laster (Venus, Bacchus) als Vorbild präsentiert130. Die Dar
stellung des Göttervaters in beiden Treppenhäusern verweist wohl auf 
d i e richterliche Funktion Jupiters, die später an der Fassade des Wohn
hauses von Ernst Rauchmüller von Ehrenstein, dem Sohn von Fischers 
Bildhauerkollegen, unter dem MottoNONSEMPER FULMINAT, ETIAM 
ttEMUNERAT (Er blitzt/straft nicht nur, sondern belohnt auch) auf die 
Adelserhebung des Auftraggebers durch Kaiser Leopold I. verwies. Auch 
be i den beiden Liechtensteinpalästen bildet der von Jupiter in den Olymp 

geber und dem Maler Franceschini ist 1692 von einem Gemäldezyk lus des Phaeton 
die Rede, der allerdings nicht realisiert wurde. 

12» jr POLLEROSS, «Utilitä, Virtü e Bellezza». Fürst J o h a n n A d a m Andreas von Liech
tenstein und sein Wiener Palast in der Rossau. ÖZKD 48 (1993), 36-52. Das 
Herkules -Programm umf'asste ursprünglich auch die beiden Reliefs über den 
Kaminen von Giuliani. Dargestellt waren vermutlieh die Erziehung des jungen 
Herkules durch Minerva sowie die Krönung des Tugendhelden durch Victoria: L. 
A . RONZONI, Giovanni Giuliani (1664-1744) (Ausstellungskatalog). München-Ber 
lin London -New York 2005, I I , 248-250. 
Die Gigantomachie galt in der Ant ike als Sieg der Ordnung über die Barbarei und 
als Sinnbild der Bestrafung der Überheblichkeit: F. KLAüNER-G. H w x z , Vom 
Himmel durch die Welt zur Hölle. Inhal t und Sinn von Gemälden. Sa lzburg-Wien 
1987, 31. A ls Sinnbild kaiserlicher Macht gegen Rebellen wurde der Gigantensturz 
1097/1709 in einem Emblembuch des Jesuiten Franz Reinzer dargestellt: G. 
LECHNER OSB, Emblemata. Zur barocken Symbolsprache (Ausstellungskatalog). 
Göttweig 1977, 62f., Kat . -Nr . 43. 

130 H . LORENZ, ZU R o t t m a y r s Treppenhausfresken im Wiener Gartenpalast Liechten
stein. Ada Historiae Artium 34 (1989), 137-144: KRäJTNEK (wie in A n m . 125), 
74-83. 
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geholte Tugendheld eine Ident i f ikat ionsf igur für den fürst l ichen B a u 
herren11". 

E ine solche au f Fischers Ideen zurückgehende Ikonographie erscheint 
umso nahe liegender, als u m 1700 in dem von Fischer erbauten S tad t 
palast des Pr inzen Eugen von Savoyen der Bauherr ebenfalls als neuer 
Herkules gepriesen wurde, der durch seine Heldentaten im Dienste von 
Kaiser und Re ich zu höchsten W ü r d e n aufgestiegen war. Schon be im 
Por ta l in der Himmelpfor tgasse verweisen die Rel iefs von Herkules und 
An taeus sowie von Aeneas und Anchises (Abb. 9) - ähnlich wie in F r a i n 
- auf zwei Formen adeliger Pf l ichterfül lung, wie auch aus der Beschrei 
bung des Tro janischen Helden durch O v i d bzw. J o a c h i m von Sandrar t 
hervorgeht: Nunmehro wenden wir uns zum Aeneas/ ...der von den Poeten 
der Gottesfürchtige genennet wird/ wie ihn dann Virgilius/ in seinen Büchern 
des Aeneidos/ sehr künstlich abgebildet.../ als ob er sagen wolle] ich will euch 
einen solchen Mann beschreiben/ oder vorstellen/ wie ein aufrichtig/ tugend
sam und ehrlicher Mensch müsse beschaffen seyn; nemlich/ vors erste eifrig 
und brünstig im Gottesdienste/ und Göttlichem Bunde; ehrerbietig/ annehm
lich und behülfflich seinen Eltern/ treu und freundlich gegen seinem Weibe/ 
Kindern und Gesinde; aufrichtig/ im Handel und Wandel; den Göttlichen 
Gebotten gehorsam; den Wollüsten feind; freundlich vorsichtig/ und behutsam 
im Leben und allen Dingen; in allen Nöthen/ eines unbeweglichen Gemüts; 
beständig und unüberwindlich gewaffnet wider alle Beschwerligkeiten/ die auf 
der Reise dieses irdischen/ elenden Lebens den Pilgramen entgegen wandeln. 
. . . m . Obwohl Aeneas hier ebenso als Tugendheld geschildert wird wie der 
ihm beim Portal gegenübergestellte Herkules, könnten die beiden Rel iefs 
auch auf den Gegensatz zwischen dem beim Ahnherrn des römischen 
Reiches belohnten Verdienst um Fami l ie wie Al lgemeinwohl und der durch 
Herkules bestraften Überheblichkeit des T i tanen verweisen. 

Noch deutlicher als die beiden Treppen in der Rossau veranschaul icht 
Fischers Treppenhaus im Stadtpalast Eugens den beschwerlichen 
Tugendweg und den Aufst ieg in den O l y m p (Abb. 29). Die Invent ions-
leistung des Archi tekten, die er bei seinem eigenen Stich des Pala is be
sonders hervorgehoben hat , bestand ja in diesem Fal le nicht nur in der 
opt imalen Lösung der schwierigen Raumverhäl tn isse , sondern e inmal 

131 In meinem Aufsatz (wie in A n m . 128) habe ich auf die Wappen über den K a m i n e n 
als Bezugspunkt zwischen Herkulesthematik und Auftraggeber hingewiesen. Die 
Reliefs sind allerdings neubarock; an ihrer Stelle befanden sich Herkulesreliefs. 
Das Liechtenstein-Wappen war jedoch in Freskenform an der Wand dargestellt 
und damit noch augenfälliger mit dem Programm des Deckenfreskos Pozzos ver
bunden. 

M SANDRART (wie in A n m . 41), I1I/1, 148. 
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m e h r aus der kongenialen Verschmelzung architektonischer und ikono-
g r a p i s c h e r Vorgaben: D e n n die 1696/97 erstmals au f Wiener Boden in 
e i n e m Treppenhaus zu f indenden A t l an ten als Träger der G a l e r i e w a r e n 
j a au fgrund ihres Aufstandes gegen die Götter des O l y m p von Jup i te r in 
d i e düstere Unterwel t verbannt worden, und A t l a s musste zur Strafe eine 
E c k e des H i m m e l s au f seinen Schultern tragen. Der au f den A t l an ten 
r u h e n d e Bereich des P i ano nobile wird auch durch das Deckenbi ld des 
P h o e b u s Apo l lo als Himmelsgewölbe ausgewiesen134. Bestät igt wird diese 
I n t e r p r e t a t i o n durch Fischers T r iumphbogen von 1699, wo ebenfalls vier 
A t l a n t e n das Gewölbe tragen, auf dem der neue Sonnengott Joseph I . 
ü b e r den Wolken im Templum gloriae erscheint'*"' (Abb. 30). 

Der concetto vom iter virtutis wird im Winterpala is sowohl durch die 
z e n t r a l e Statue des Halbgot tes au f dem ersten Podest als auch durch die 
e i n a n d e r gegenüber gestellten Deckenbi lder Aurora und Phosphor (?)136 

s o w i e Daedalus und Ikarus im Zwischengeschoss weitergeführt137. T a t 
s ä c h l i c h verweist etwa J o a c h i m von Sandrart au f diese Unterweisung! den 
Lauff des menschlichen Lebens betreffend! ••• darinnen uns insonderheit 
vorgehalten und angewiesen wird/ wie nutzbar und förderlich es sey/ die 
rechte Maß halten/ oder in allen Dingen massig seyn; und wie schädlich hin
gegen es sey/ der Unmässigkeit ergeben seyn .... Gestalt uns auch/ durch 
diese zwey Flüger j vor Augen gestellet wird: da der eine erhalten/ der andere 
aber zu Grunde gegangen. Bey diesem Fliegen/ ist auch zu beobachten/ wie 
der Ehrgeitz/ oder die Begierde nach hohen Dingen/ wann sie durch die Ver-
nunfft und Weisheit regiert/ und im Zaum gehalten wird/ nicht hoch über 
ihre Ziel und Gräntzen sich auffschwinge/ sondern/ wie sich's geziemet/ oder 
die Verdienste und Meriten erfordern. Ja/ in allen Neigungen/ Willen/ Lüs
ten/ Wercken/ Wissenschaften und Erkänntnussen der Menschen findet man/ 
wo man durchgehends die rechte lobwürdige Massigkeit weislich zu treffen 
weiß/ einen sicheren/ geraden Weg/ aus dem Irrgarten dieser Welt/ über die 

RiONZONl (wie in A n m . 128), 214-217. 
134 R . KURMOVSKY-K. GRUBELNIK, D a s Win terpa la i s des P r inzen Eugen . Von der 

R e s i d e n z des Feldherrn z u m F inanzmin i s te r ium der Repub l ik . Wien 2001, 56 -71 ; 
KBEUL (wie in A n m . 82), 216 -219 . 

135 SEDLMAYB (wie in A n m . 12), 205; KREüL (wie in A n m . 82), 222f. 
138 E b e n s o wie das obere Deckenb i ld gelten die beiden Gemä lde meist als Werke von 

L o u i s D o r i g n y und werden daher um 1711 dat iert . Mi t der von F r a n k vorgeschla
genen Abschre ibung wäre al lerdings auch eine Frühda t i e rung in die Zei t der 
F ischerschen Bau le i tung nahe liegend: M. FRANK, Z u einer k a u m bekannten V i t a 
d e s L u d o v i c o Dor igny . WrJbKg 40 (1987), 103-106. 

137 D e r ins Meer s türzende I k a r u s gal t d a m a l s sowohl in der E m b l e m a t i k als auch 
i m Theater eines Lohenste in (Er fielj weil er zu hoch stieg mit den Hochmuths-
Flügeln) als S innbi ld menschl icher Hybr i s : SCHöNE (wie in A n m . 13), 141. 
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Abb. 29: J. B. Fischer, Treppenhaus; vor 1700; Wien, Winterpalais des 
Prinzen Eugen. 
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Abb. 30: J. 15. Kiseher v. Krlach. Triumphbogen zur Vermählung Josephs [. 
Kupferstieli. Ausschnitt, 1699. 
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ungestümme bittere Wellen des elenden Lebens hinaus zufliegen/ auf welchen 
man/ wie beym Daedalus zu sehen/ erhalten/ und zu einem glückseligen Ende 
sicherlich geleitet werden kann. Däfern man aber unmässig/ in diesen Din
gen: fället man/ mit dem Icarus/ in die bittere Elends- Wellen dieser Welt/ 
mit unwiederbringlicher Schande und Schmach seiner begangenen Thorheit. 
Hierdurch wird die unbedächtige und mutwillige Jugend gestrafft/ und sel
biger vorgestellet/ was ihre Vermässenheit/ hitzige Lüste oder Begierden/ und 
der/ gegen den Eltern verübte/ Ungehorsam für ein Ende zu nehmen pflegte/ 
welches ihnen offtermalen unversehens/ und in einem Augenblick/ ihren 
Untergang verursachet: sintemal der Mensch/ in seiner unerfahrnen Jugend/ 
mehrmalen solche Dinge sucht und begehrt/ die ihm nicht allein unnütz/ 
sondern auch höchstschädlich sind; indehme sie ihm/ in seinem Geiste/ auff-
steigen/ und zum Himmel entzünden/ iedoch unglaublich weit ausser der 
rechten Bahn/ darauf ihnen die Flügel der Jugend und Ehre verderben/ in
dem das Wachs der Vernunfft/ welches sie hatten/ verschmilzt/ und sie sich 
also/ in ein wildes ungestümmes Meer der Bosheit/ und aller ungeziemender 
böser Wercke stürzenm. 

Die Enge und Steilheit der Treppe macht nicht nur den Gedanken des 
mühevollen Tugendweges sinnfälliger, sondern veranschaul icht durch die 
zunehmende Hel l igkeit und räumliche Weite die „doppelte Bedeu tung 
der ideographischen Achse als L a u f der Sonne und Tugendweg auch 
durch die Arch i tek tur " , wie es Peter Stephan ausführl ich analys ier t 
hat'3". I n der Beletage des Pr inzen von Savoyen wurde das P r o g r a m m 
von der Vergött l ichung des Helden als Sinnbi ld des sozialen Aufst iegs 
unter der Gnade des Ka isers fortgesetzt140. Diese Gleichsetzung von Son
nenlauf und Tugendweg war ebenfalls schon bei Schönbrunn I vorbereitet 
worden, einerseits mi t den symmetr isch zueinander stehenden Brunnen 
für Apol lo und Herkules, andererseits durch die Tatsache, dass die Säulen 
des Herkules üblicherweise im Westen lokalisiert werden, während der 
Sonnenaufgang im Osten stat t f indet"1 . 

138 SANDRART (wie in Aiun. 41). I I I / l . 101. 
M STEPHAN (wie in A n m . 117), 62-87, hier 78-85. 
"" T. NniCdKH, Stadtpalais und Belvedere des Prinzen Eugen. Entstehung, Gestalt , 

Funktion und Bedeutung. W i e n - K ö l n - W e i m a r 2004. 42-136. 
111 POLI.KIKISS (wie in A n m . 3), 180-184. Diese geographische Interpretation bestätigt 

ein den Gedichten von Heraeus vorangestellter kleiner Kupferstich. Der kaiserli
che Doppeladler- wird von zwei, in die Gegenrichtung blickenden Meeresgöttern 
flankiert, wobei der eine mit Fama und den Säulen des Herkules die westliche, 
der andere mit ungarischem Kreuz, türkischen Trophäen und Sonnenaufgang die 
östliche Hälfte des Globus symbolisiert. 
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Die in diesem Kap i te l vor 
ges te l l ten concetti der Fischer-
s c h e n Bauten und ihrer u. a. von 
d e m Jesu i ten Andrea Pozzo 
s t a m m e n d e n Auss ta t tung - iter 
virtutis und Apotheose des Her
kules1 4 2 , Vergött l ichung durch 
J u p i t e r sowie Sturz der T i tanen , 
d e r Giganten, des Phaeton oder 
I k a r u s -entsprechen in der B i ld 
t r a d i t i o n von Bivium hominis 
christiani und via purgativa so
w i e in ihrer Dialekt ik von steilem 
A u f s t i e g und himmlischen Fal l , 
E r l ö s u n g und Verdammnis , hel
l e r Oberwelt und dunkler Unter
w e l t genau den Strukturpr inz i 
p i e n jesuitischer Rhetor ik und 
Kuns tpädagog ik 1 4 3 . Besonders 
a n s c h a u l i c h wird dies im 1625 in 
A n t w e r p e n publizierten A n 
d a c h t s b u c h Via vitae Aeternae 
d e s Jesui ten Anto ine Sucquet 
( 1 5 5 4 - 1 6 2 7 ) vorgeführt144. 1672 und 1(581 wurde das Werk in Wien unter 
d e m bezeichnenden Tite l Andächtige Gedancken zur Vermeidung des bösen 
und Vollbringung des guten, aus dem Buch Weeg des ewigen Lebens neu bzw. 
i n deutscher Übersetzung aufgelegt. A u f dem von Mart in Lerch gesto
c h e n e n Ti te lb lat t steigen die Menschen gleichsam wie in einem zweiläu-

mrv 

Töacmig 
baruf zn 

iöuno beim 

$clßringiing bts gutta, 
tnt* &an^udj 

mss ks. vritoatm 
Bau 

IU>An 
r.o.Kn 

Abb. 31: Allegorie des christlichen 
Tugendweges, T i te lkupfer von J . M. 

Lerch, 1681. 

1'-' In diesem Zusammenhang verdient es. erwähnt zu werden, dass auch das ab 1701 
in Kassel über einer Grotte aus künstl ichen Felsen errichtete Belvedere des Poz -
zo-Mitarbeitei'i-' Giovanni Francesco Guerniero nachträglich durch eine Pyramide 
mi t der Herkulesstatue ebenfalls symbolisch aufgeladen wurde: G. KKNXHK, Der 
„Gro t tenbau" auf dem Karlsberg. Zur Baugeschichte des Oktogons und der Was
serkünste, in: LUKATIS-OTTOMEYER (wie in A n m . 90). 99-119. 

1, : ! Zu diesen wohl auf den hl. Ignatius zurückgehenden Grundprinzipien jesuitischer 
Persuasio siehe V. POLLEROSS, „Nuestro Modo de Proceder". Betrachtungen aus 
A n l a ß der Tagung „Die Jesuiten in W i e n " vom 19. bis 21. Oktober 2000. Früh-
iieitzeil-llifo 12 (2001). 93-128. hier 110-114: 1). NPHXULER, Spiritualia et pictura. 
Die graphische Sammlung des ehemaligen .Jesuitenkollegs in Kö ln . Die Druck 
graphik . Köln 2003. 361-362. 

144 J . CHIPPS SMITH, Sensuos Worship. Jesu i ts and the A r t ol' the Early Catholic 
Re format ion in Germanv. Pr inceton -Oxford 2003. 23 47. 
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figen Treppenhaus (analog zu jenem Fischers im Pala is des Pr inzen 
Eugen) von hinten unten au f den ersten Absatz , u m sich dort zu teilen: 
die einen schreiten f r o m m durch die explizit der virtus gewidmete P for te 
und erreichen nach dem mühevol len Weg das ewige L icht Gottes; die 
anderen entscheiden sich hingegen für den Weg des Lasters, der m i t A b 
sturz und Höl lenverdammnis endet (Abb. 31). Das Andachtsbuch enthält 
daher auch eine andächtige Beschauung und Betrachtung unter dem T i te l 
Von Fürtrefflichkeil der Tugentj und Abscheulichkeit des Lasters sowie eine 
andere Von heroischen Tugenden zur Nachfolg grosser Heiligen, deren K u p 
ferstiche nach ähnlichen Prinzipien aufgebaut sind14'. 

I V . ARTE ET MARTH EX UTBQQUE CAESAR 

Die bewusste architektonisch- inhalt l iche Verschränkung bei Fischers 
Treppenhaus für den Pr inzen Eugen lässt aber auch die Frage stellen, ob 
nicht schon die auffal lende Präsentat ion der beiden dorischen Säulen in 
der E in fahr t - über ihren Verweis auf die berühmten Vorbilder von Bern i 
ni (Scala Regia im Vat ikan) und Borromin i (Palazzo Spada) hinaus -
ebenfalls als Anspie lung auf die Säulen des Herkules zu verstehen ist. 

Das Mot iv der Säulen vor Gibra l tar hatte bereits 1673 J o h a n n Phil ip]) 
Schor den Ausgangspunkt für den E n t w u r f eines Prunkwagens für den 
designierten spanischen Gesandten del Carpio geboten. Diese Personif i 
kat ion des Königreiches mi t dem Kaste l l für Kast i l ien und den Säulen 
des Herkules könnte Fischer erstmals mi t der künstlerischen Umsetzung 
einer Säulendevise habsburgischer Provenienz vertraut gemacht haben14". 
Von der Devise Kar l s V. zum offiziellen spanischen Wappen geworden, 
hatte man das Mot iv jedoch spätestens seit der Mitte des 17. . Jahrhun
derts mi t zusätzlichen Bedeutungen aufgeladen bzw. auch auf den öster
reichischen Zweig der Famil ie angewandt147 (Abb. 3). Fischer verwendete 

""' A . SüCQüET SJ , Andächt ige Gedaneken . . . . W ien 1081, 8 und 21. Ein Kupferst ich 
von Conrad Meyer aus dem J a h r e 1652 zeigt sogar expl iz i t die christliche Seele in 
(<ostalt des Herkules am ticlwhkweg zwischen Tugend Mmß zur Glückseeligkeit und 
Wollmlbalm zur Hölle: LECHNER—TELESKO (wie in A n m . 44), 90f. 

I4LI POLLEROSS ( w i e i n A n m . 3 ) , 1 7 5 f . , A b b . 15; M A U A S ( w i e in A n m . ( i l ) . 21üf' . , A b b . 
2. D ie Zeichnung trägt die Aufschrift falta per il S. march. di Lice und verweist 
dami t auf den von Gaspar de H a r o y G u z m ä n ebenfalls geführten Ti te l eines 
Marques de Küche. Die nachträglich hinzugesetzte Jahreszahl 11)73 könnte ent 
weder eine irrtümliche ,Frühdat ierung' sein oder au f die Bestellung unmit te lbar 
nach der Ernennung des Botschafters in diesem J a h r verweisen. 

147 H. WALTER, D ie Säulen des Herkules - B iographie eines Symbols , in: Die Al lego-
rese des ant iken Mythos in der Literatur, Wissenschaft und Kunst Europas, hrsg. 
v o n H . - J . H O R N - W . HERMANN (WolfenbüttelerForschungen 7 5 ) . W o l f e n b ü t t e l 1!)!)7. 
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d i e v e r d o p p e l t e n T r i u m p h s ä u l e n a l s V e r w e i s a u f d i e H e l d e n t a t e n d e s 
H e r k u l e s b e i m T r i u m p h b o g e n d e r f r e m d e n N i e d e r l e g e r v o n 1 6 9 0 u a ( A b b . 
4 0 ) , u n d 1711 b e k r ö n t e A l e s s a n d r o G a l l i B i b i e n a d a s T r a u e r g e r ü s t f ü r 
J o s e p h I . i n B a r c e l o n a m i t z w e i Säu len 1 4 " . 

E s w a r a l s o n a h e l i e g e n d , a u f d i e s e s M o t i v b e i B a u t e n f ü r K a r l V I . 
z u r ü c k z u g r e i f e n , d a d i e s e r d i e b e i d e n S ä u l e n 1 7 1 1 / 1 2 a n l ä s s l i c h s e i n e r 
K a i s e r k r ö n u n g z u r Irnago s e i n e r D e v i s e e r w ä h l t e . U r s p r ü n g l i c h m i t d e m 
ä l t e r e n M o t t o Patrum virtute v e r s e h e n , v e r w i e s e n d i e z w e i t o s k a n i s c h e n 
S ä u l e n z u n ä c h s t a u f d i e D o p p e l h e r r s c h a f t d e s H a b s b u r g e r s i n S p a n i e n 
u n d i m R e i c h s o w i e i n W e s t u n d O s t i n d e r T r a d i t i o n K a r l s V.150. E r s t i n 
e i n e m z w e i t e n S c h r i t t e r s e t z t e o f f e n s i c h t l i c h H e r a e u s d i e e r s t e D e v i s e 
K a r l s d u r c h d a s M o t t o Gonstantia et Fortitudine u n d g a b d a m i t d e n S ä u 
l e n e i n e w e i t e r e S i n n s c h i c h t . I n se ine r e r s t e n P u b l i k a t i o n v o n 1 7 1 5 h a t 
d e r N u m i s m a t i k e r diese stumme Tichterey (!) a u s f ü h r l i c h e r k l ä r t : Das die 
Zierathen zielen auf die behaute Säulen des Gadilanischen ,Herculis\ als 
das alte Ehren-Zeichen des Glorwürd. K. CAROLI V. Welches S.K.M. nicht 
nur wegen Gleichheil des Nahmensj des Geschlechts/ der Gloryj und wieder
brachten Spanischen Grone annehmen können; sondern auch weil Sie die 
halbe Welt umbschiffend diese Gegend in höchster Person mit siegreichen 
Waffen erobert. Diese Carolinische Säulen/ welche nach der dem ,Herculi' 
zugeeigneten Ordnung Toscanisch vorgestelt seynd/ können über bis nach 
alter Bedeutung des doppelten Adler-Kopffs den Auf— und Nuedergang/ ... 
wie auch einerseits durch die Zeichen des Orientalischen Triumphs ßacchi', 

169-213. hier 194-196, Abb. 13 (So veranschaulichte der Jesui t Gregor a Sancto 
Vincentio 1647 auf einem Titelkupferst ich in Antwerpen das Problem der Qua
dratur des Kreises durch Spiralsäulen mit Löwenfell.); K r i j g en kunst. Leopold 
Wi l lem (1614-1662). Habsburger, landvoogd en kunstverzamelaar (Ausstellungs
katalog). A lden Biesen 2003, Kat . -Nr . II .3.32, Abb. (Auf der Widmungsseite für 
Erzherzog Leopold Wilhelm im Gedenkbueh der Sakramentsbruderschaft in A n t 
werpen von 1650 hat man die beiden Säulen des Herkules nicht nur mit den 
Kaiserporträts belegt, sondern auch als Sinnbild der Pietas Austriaca ausgewie
sen.). 

U S SEDLMAYB ( w i e i n A n m . 12 ) , 8 3 - 8 7 : VON DER DUNK ( w i e i n A n m . 8 2 ) , 4 6 5 - 4 6 8 . 
149 M. FRANK, I Bibiena a Vienna: L a corte e altri committent i . in: I Bibiena. Una 

famiglia europea, (Ausstellungskatalog), hrsg. von I). LENZI-J. BUXTIXI. Bologna 
2000, 109-120, hier 110 (Abb.). 
F. POLLEEOSS, Hispaniarum et Indiarum Rex . Zur Repräsentat ion Kaiser Kar l s 
V I . als Kön ig von Spanien, in: Denkmodelle. Akten des 8. Spanisch-österrei
chischen Symposions (Tarragona 1999). hrsg. von J . JANE. Tarragona 2000, 121-
175, hier 139-141, ill. 24-26, F. MATSCHE, D ie erste Imprese Kaiser Kar l s V I . als 
Erzherzog und spanischer Kön ig und ihre politischen Impl ikat ionen. Z u m pro
pagandistischen Impresengebrauch der Habsburger, in: Reg ion -Nat ion -V i s ion . 
Festschrift für K . MöOKL zum 65. Geburtstag. Bamberg 2005, 11-30. 
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mit der Asiatischen Schlange; an
derseits durch die Westliche Siegs= 
Zeichen JBerculis', sambt der Ame-
ricanischen ,Armadilla' anzeigen. 
Der Denck-Spruch: ,Fortitudine 
<Ss Constantia', schicket sich nicht 
weniger zu denen Säulen/ deren 
eine der Tapferkeit! die andere der 
Beständigkeit zugehöret; als auch 
insonderheit zu dem Schwer dt j und 
dem Scepter als denen .Instru
menten' der Tapferkeil im Kriege/ 
und der Beständigkeit im Frieden; 
So daß zugleich Sr. Käyserl. und 
Königl. Cathol. Majestät Nahmen/ 
Wappen/ Orden/ Ehren-Zeichen/ 
und Denck-Spruch in einem Be
griff erscheinen1'1. 

Möglicherweise war Heraeus 
auch beratend tätig, als die S tad t 
Nürnberg 1712 vom R a t s b a u 
meister Gott l ieb Vo lckamer 
(1676-1752) Festdekorat ionen 

errichten ließ, die „wesentliche Aspek te" vorwegnehmen, die später in 
den Wiener P rogrammen wiederkehren. Vielleicht ist es aber auch nur 
den lokalen Fachleuten und Vorsitzenden des Pegnesischen B l u m e n 
ordens - dem Dichter und Univers i tätskurator Christoph Fürer von 
Ha imendor f (1663-1732) sowie Christian Gott l ieb Schwarz (1675-1751), 
Professor Moralium Eloquentiae et Historiarum in A l tdor f und Mitglied 
der Academia Imperialis Naturae Curiosorum, der damals eine Disserta
tion über die Säulen des Herkules betreute1"'2 - zu verdanken, dass zahl
reiche Festdekorat ionen dieses Mot iv in den Mi t te lpunkt stellten. Schon 
bei der Fleischbrücke errichtete man 2. scannellirte Säulen auf Postamen
ten von Corinthischer Ordnung, auf deren ieder eine Statue, als eine Frauens
person gekleidet, stehet, welche beede den Wahlspruch Kaisers Caroli VI., 
nemlich Constantiam, die Beständigkeil, und Fortüudinem, die Tapferkeit, 
vorstellen ... mit der Aufschrift PLVS VLTRA CAROLVM CAROLVS. E ine 

161 ELEBäEUS (wie in A n m . 12). s. p. („Erklärung der Bilder"). 
152 .). ('. LoEHE, Dissertatio inauguralis de Columnis Herculis ... . A l tdor f -Nürnberg 

o. J . 

i j p < i 

•MMR 
V -

'- i.ii VätfftV»' 
Abb. 32: B. Stöber (?), Säulen des 

Herkules, Relief des ehemaligen Michae-
lertores der Wiener Hofburg, 1711/12; 

Budapest, Rathaus . 
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Hu ld igungsmeda i l l e von Georg 
W i l h e l m Vestner, die diese Fest 
d e k o r a t i o n dokument ier t , trägt 
d a r ü b e r hinaus das emblemat i -
s c h e Mot to F V L C I V N T E T O R -
N A N T (sie stützen und schmü
c k e n ) - also ebenfalls eine Vari 
a n t e der Fischerschen Devise. 
I m Gegensatz zu dieser epheme
r e n Arch i tektur bildet der von 
d e n zwei Säulen f lankierte Obe-
liscus der wahren Sonne des H. 
Rom. Reichs eines T i te lkupfers 
n u r eine Papierarchitektur, aber 
d a f ü r die direkte Visualisierung 
d e s gleichnamigen Huld igungs-

Abb. 33: Herkulisch-karolinische Säulen 
des Reichshofrates, Kupferstich einer 

Medaille von C. G. Heraeus, 1720. 
g e d i c h t e s von Fürer von Ha i 
m e n d o r f . D ie ionischen und da
m i t herkulischen Säulen sind hier nicht nur mi t den ihnen zugeordneten 
T u g e n d e n beschriftet, sondern durch die Kaiser - und Kön igskrone auch 
a l s Sinnbilder der habsburgischen Herrschaf t im Reich und in Spanien 
ausgewiesen l r , : ! . 

A l s Heraeus gemeinsam mi t J o h a n n Lucas von Hi ldebrandt zur A n 
k u n f t des Herrschers in Wien ein neues Burgtor konzipierte, ha t m a n die 
Zierathen dieses Thors ... nach dem Exempel andrer Pforten nicht wollen 
ohne Bedeutung seyn lassen/ um die Steine/ wie bey der alten Römer-Zeit/ 
so wol durch Figuren/ a^s durch Schriften redend zumachen. Das P r o g r a m m 
u m f a s s t e u. a. die Personi f ikat ionen der Beständigkeit mi t der entspre
c h e n d e n Säule sowie der Tapferkei t mi t der Herkuleskeule und also durch 
beyde Letztere Sr. Kayserl Majestät Wahl=Spruch sowie vier Reliefs. Eines 
verherr l i ch te den siegreichen Herrscher als neuen Herkules (Abb. 32): Die 
drey ,Victorien in einem Jahre bey ,Almenara, Saragossa', und ßifuentes' 
•stellet Mercules' vor) der] an den so genannten Herculischen Säulen (welche 
Sr. Kaiserl. Majestät nach ,Carolo V.' restituiert werden) ruhend/ drey Sie-
ge-s=Kränze hält/ mit der Uberschrifft: TER VICTOR IN ANNO. Dreymal 
in einem Jahr/ Besiegst du die Gefahr1*4. 

153 CH. THON, Huldigungsdekorationen für Kaiser Karl VI. in Nürnberg. Anzeiger des 
Oermanischen Nationalmuseums (1983), 33-48. 
H E R A E U S (wie in A n m . 12). s. p. 



376 Friedrich Polleross 

Heraeus selbst hat das Mot iv 1716 noch mehrfach in architektonischer 
Umsetzung verwendet. So konzipierte der Ho fnumismat iker anlässl ich 
der Geburt des Erzherzogs Leopold im J a h r e 1716 eine von Giuseppe oder 
G iovanni Gall i B ibena ausgeführte Festdekorat ion für die Fassade der 
damals vom kaiserlichen Favor i ten Michael J o h a n n Gra f von A l t h a n n 
(1679-1722), dem Sohn des Bauherren von Fra in , bewohnten ehemal igen 
Spanischen Botschaftsresidenz (heute Ecke Bankgasse/ Löwelstrasse)1" . 
Dabei wurde das v o m spanischen Wappen bekrönte Porta l offensichtl ich 
durch zwei zusätzliche ephemere Säulenpaare f lankiert , die K a r l V. u n d 
K a r l V I . gewidmet waren: Uber dem Portal/ so von beyden Seiten mit den 
gekuppelten Herculischen Säulen eingefassetj als zur Rechten mit denen/ 
Kayser ,Carolus V.', zur Lincken mit denen ßarolus VI.', beyde als Könige 
von Hispanien zum Sinnbildej (jener mit dem ,plus ultra', dieser mit der 
Hieroglyphischen Deutung/ (Konstantia & forlitudine') erwehlet. Zwey 
Kayser-Kronen mit denen Gahmen-Züge C. V. und C. VI. machen sie kenn-
licher. D a s Mot to nahm wieder auf die emblematische Ikonographie der 
Säule Bezug: STAT FORTVNA DOMVS. Des Hauses Glück steht fest ge
gründet*'''. 

Noch interessanter war die Ficta Decoratio der Spanischen Hofkanz le i 
(Palais Caprara-Geymül ler in der Wallnerstrasse), deren Arch i tek t n icht 
genannt wird. E s handelte sich offensichtlich um eine teilweise gemalte 
Scheinarchitektur, deren optische K u n s t die Augen beeindrucken sollte: 
Optica etiam Ars ... oculis longinquo objiciat. Der dreiteilige T r i u m p h 
bogen bestand aus einem Tempe l (Aedes), Kolossalsäulen (columnas 
Colossicas) und einem Bogen (Arcus). Die beiden Säulen erfüllten wie 
seinerzeit in Schönbrunn eine Por ta l funkt ion und bildeten eine Visual i 
sierung der kaiserlichen Devise: Collossicis duabus in primo aditu positis 
Columnis, praeter Hieroglyphicam Herculearumque; Carolinarum signifi-
cationem, moralem aliam ßrientis <fc Occidentis' dant, culminibus impositae 
Aquilae Romanae, altera Orientem, altera Occidentem spectans. Ipsae Dori-
ci ordinis columnae sunt striatae ea ratione, ut umbrosis striis, sive sulcis, 
intermixtae pelluciade, imitentur radios ,Solis', quofulgent utraque Colum-
narum Capitula. ,..167. 

Von diesen Dekorat ionen war es in zeitlicher bzw. strukturel ler H i n 
sicht nur ein kleiner Schritt bis zur Anwendung der Säulensymbol ik im 

168 I Bibiena (wie in Anm. 149), Kat.-Nr. 23 (Abb.); POLLEROSS (wie in Anm. 15»). 
158f.. Abb. 12. 

166 HERAEUS (wie in A n m . 12). s. p. 
151 ('.(!. HERAEUS, Insc-riptiones et Symbola varii argumenti. Nürnberg 1721. 151 

155. 
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I n n e n r a u m . Auch diese Mögl ichkeit hatte Fischer in R o m kennen gelernt, 
w i e das oben genannte Serl iana-Motiv belegt. Schon I lg und Sedlmayr 
h a b e n auf die 1674-77 errichtete Galleria Colonna als mögliches Vorbi ld 
f ü r die Wiener Hofb ib l io thek hingewiesen. Jüngsten Forschungen von 
C h r i s t i n a Strunck zufolge geht der römische E n t w u r f auf Bernin i selbst 
z u r ü c k , und durch die Betei l igung von J o h a n n Philip]) Schor war Fischer 
w o h l unmit te lbar mi t dem K o n z e p t vertraut1'18. Das Mot iv sollte ganz 
b e w u s s t au f die Wappenzier der Famil ie Colonna anspielen, deren Säu
l e n d e v i s e auch in einem der emblematischen Lehrbücher für Erzherzog-
K a r l enthalten war. 

Viel le icht eine Anregung von Carlo Fontanas Trauergerüst für Leo
p o l d I. in Santa Maria dell 'Anima1 5 9 aufgreifend hat Fischer beim Trau 
e r g e r ü s t für Joseph I . die gotischen Stützen der August iner -Hofk irche in 
v i e r Tr iumphsäu len verwandelt : Die erfindung und aufführung kommt her 
von dem berühmten Kayserl. Ober-Bau-Inspector Joh. Bernhard Fischer von 
Erlach; die aufschrifften aber von dem Kay seil Antiquario Carl Gustav 
Heraus [!]. Man bediente sich nemlich 4 grosser Pfeiler, die sich mitten in 
der kirche befanden, und verwandelte dieselbe in 4 grosse trauer-säulen, 
dorischer Ordnung, und zwar, weil ... dergleichen Colossalische geschichts-
säulen, als zu Rom von Trajano und Antonio Pio zu sehen sindm. 1720 hat 
d a n n auch Heraeus eine entsprechende f ikt ive R a u m l ö s u n g auf einer 
M e d a i l l e für das Re ichshofkammerger icht konzipiert (Abb. 33). D ie 
G e r i c h t s b a s i l i k a besteht aus zwei herkulischen, Kar l V. und Kar l V I . zu
g e o r d n e t e n Säulenpaaren, die nicht ohne Bedeutung von einem Wappen -
t e p p i c h mit dem Doppeladler verbunden waren: Ornant dicundo Juri 
destinalam Basiiicam jugalae utrinque columnae, quibus affixus tapes, non 
sine symbolica significatione ostendit intextum Jnsigne Imperii', quo Came-
rae fas est sententias signare. ... Binas ad dextram columnas redd.it Her-
culeas adfixum in clypeo Monnogramma Imp. Caroli V.' Locupletatoris, 
sicut pariter ad sinistram in Herculeis fortitudinis de constantiae Carolinae 
columnis ... pari loco ,Imp. Caroli VI. Conservatoris Monogram/ma'1''1. 

Diese Verdoppelung der herkulisch-carolinischen Säulen in monumen 
t a l e r Form kennzeichnet auch Fischers Hofbibl iothek, die ebenfalls unter 

188 CH . STRUNCK, Berninis unbekanntes Meisterwerk. D i e Gal ler ia Co lonna in R o m 
u n d die Kuns tpa t ronage des römischen Uradels (Römische Studien der Bibliotheea 
Hertziana 20), München 2007, 207-219 , Ta f . 14a-b. 

' \ . BRAHAM, Funeral Decorat ions in Ear ly Kighteenth Century Borne. London 
1 9 7 5 , P la te 8. 

160 EtlNCK, /.it. in: A. [LG, Leben und Werke J o h . Beruh . F i schers von Erlach des 
V a t e r s . Wien 1895, 508)'.: KxBUL (wie in Aiim. 82). 2541. 

161 HERAEUS (wie in A n m . 157). 63a verso. 

http://redd.it
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der Schirmherrschaft des K a i 
sers als Hercules musagetes 
steht1"2 (Abb. 36). Da, wie Con 
rad von A lbrecht schreibt, schon 
die alten Griechen und R ö m e r 
überzeugt waren, dass Königrei
che durch Künsten eben so, wie 
durch Tapfferkeit erhalten werden/ 
folgsam ihren starckmüthigen 
,Herculem zugleich Musagetam' 
genanntj wird das P o r t r ä t m e 
dail lon des Kaisers i m K u p p e l -
fresko v o m Tugendhelden gehal
ten, dessen Zerberus die T r i u m 
phe K a r l s V I . in Spanien und 
dessen alda Hinterlassene Säulen, 
des Kaysers Erstaunungs würdige 
Red-Kunsl und des ,Alcidis Crafft 
Menschen Herzen in Feßlen an 
sich zu ziehen, zum Ausdruck 
bringen"111. Der Konzept i s t bezog 
sich hier auf das tradt ionel le 
E m b l e m des Hercules Gallicus als 
Sinnbi ld eines Fürs ten , der seine 
Unter tanen nicht (nur) m i t Ge
walt , sondern (auch) m i t der den 
Künsten zugeschriebenen rheto
rischen Überzeugungskraf t für 
sich gewinnen kann , wie es schon 

Alciat i unter dem L e m m a Eloquentia fortitudine praestantior propagier
te"14. Zur Verstärkung dieser Aussage wird dem Tugendhelden der Musen
führer Apol lo zui' Seite gestellt, weil Tapferkeit und Wissenschaft von einem 

UR 

y 
y fe^J^ 

ST "̂ fc* 

E X . V T R O Q V 1 , . P R I N T E ^ -

Abb . 34: Erzherzog Sigismund Franz Ex 
utroque princeps, Emblemkupfers t i ch , 

Ausschni t t , 1665. 

"i2 M. WEBER, Das Standbi ld Kaiser K a r l s V I . im Prunksaa l der Nat iona lb ib l io thek 
in Wien: ein neuentdecktes Werk des Venezianers A n t o n i o Oorradini . Zbomik za 
umetnortno zgodovino N S 61 (2005). 98 134: KREUL (wie in A n m . 82), 85 -95 . 
Cutlex Albreehl. f'ol. 28'. zit. in: BUCHOWIECK] (w ie in A n m . 86). 93. 

164 D a s T h e m a f indet sich bezeichnenderweise schon in der Bibl iothek des Escorial, 
und im frühen 18. J a h r h u n d e r t schuf J o se Beni to de Churr iguera (1665-1725) ein 
Emblem mit dem durch Keule und Cadueeus gekennzeichneten Hercules (lallten* 
als Sinnbi ld für den Sieg Phi l ipps V. über seinen habsburgischen Widersacher: vgl. 
SEBASTIAN (wie in A n m . 91). 288 -290 (Abb.) . 
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grossen Fürsten niemalen getren
net seyn sollen165. Au fgrund dieser • 
i k o n o g r a p h i s c h e n Symmetr ie 
h a t Danie l Gran beim Sonnen 
g o t t den Bib l iotheksbau unter 
d e m Mot to Inter Caesari miracu-
la plura laboris, Memoriae aeter-
num Fabrica struxit opus als 
P e n d a n t z u m Sieg über die in 
G e s t a l t des Zerberus verstande
n e n drei/fachen Spanisch= Fran
zösische und Türckische bis zu 
Frieden bej'ochtenen Kriege gegen
ü b e r g e s t e l l t . Der Doppeladler im 
K u p p e l f r e s k o der Hofbibl iothek 

Abb. 35: Allegorie von Fortiiudine db 
Constantia Karls VI. in Krieg und 

v e r w e i s t durch Donnerkeu le und Frieden. Medaille von C. G. Heraeus auf 

K a i s e r s und nennt auch das em-
b l e m a t i s c h e Mot to des Bibl iotheksgebäudes: Arte et Harte ex utroque 
Caesar. Dieses Mot to visualisiert auch der zweiflügelige Bib l io theksbau, 
d e s s e n eine Seite den Kr iegs - und dessen andere Seite den Friedenswis
s e n s c h a f t e n gewidmet ist""'. 

En gleicher Weise erscheint diese Bedeutung der Doppelsäulen 1730 
a u f einem Thesenblat t des Grafen Waldste in (Abb. 37). D ie symmetr isch 
a u f g e b a u t e Kompos i t ion präsentiert im Zentrum den Herrscher inmit ten 
s e i n e r Verdienste in Kr ieg und Frieden. Die jeweilige Allegorie besteht 
a u s einer Säule, Pa lme bzw. Lorbeerbaum1"7 , mehreren Put t i als Per
s o n i f i k a t i o n e n der Kriegs- und Friedenswissenschaften sowie den Dar 
s t e l l ungen einer Belagerung und einer Gartenarchi tektur im H intergrund. 
D u r c h die Keule des Herkules bzw. die Leier des Apo l lo werden auch die 
S ä u l e n den beiden Bereichen zugeordnet und Kar l dami t als Fürs t zwi-

Beschreibung des Kuppelfreskos in: KI.KINER-SEDELMAYB (wie in Anm. 85). 1.4. 
i«e Thematik wurde in Florenz schon 1505 bei einer Festdekoration zu Ehren der 

Erzherzogin Johanna von Österreich durch eine zweiflügelige Anlage symboli
siert: C. BRINK, Arte et Marte. Kriegskunst und Kunstliebe im Herrscherbüd des 
1 5. und 1 6. .Jahrhunderts in Italien (Kunstwissenschaftliche, Studien 91). München-
Berlin 2000. 170f. 

107 Unter dem Motto ET PACE ET BELLI) findet man diese beiden Bäume z. B. 
schon bei einem Trauergerüst für Kardina] Mazarin 1661 in Rom. 

,Caduceum Mercurij' abermals 
a u f die physische und rhetori
s c h e Überzeugungskraf t des 

die Kaiserkrönung. 1712. Kupferstich in 
der Jahresschrift der Rhetorikklasse der 

Wiener Jesuiten, 1728. 
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sehen Sapientia u n d Virtus bellica 
c h a r a k t e r i s i e r t . A n a l o g d a z u 
s te l len E m b l e m e a u f d e n b e i d e n 
S ä u l e n a l s Fallt storici d ieser A l 
l egor ien d i e LABORES PACIS 
ET BELLI des K a i s e r s vor . H i e r 
w i r d o f f e n s i c h t l i c h n i c h t n u r e in 
b e l i e b t e s M o t i v de r H e r r s c h e r -
p a n e g y r i k a u f g e g r i f f e n , s o n d e r n 
e in G r u n d p r i n z i p de r H e r r 
s c h a f t s a u f f a s s u n g u n d K u n s t 
p r o g r a m m a t i k K a r l s V I . " i s . D a 
f ü r s p r i c h t d i e R e z e p t i o n d i e se r 
T h e m a t i k d u r c h d i e H o f k ü n s t l e r . 
1735 b e t o n t e A k a d e m i e d i r e k t o r 
J a c q u e s v a n S c h u p p e n i n e ine r 
N a m e n s t a g s r e d e , d a s s d a s weise 
Altertum in P a l l a s A t h e n e d a s 
verbluemte Bild des Krieges und 
Friedens g e s e h e n h a b e u n d K a r l 
V I . in g le i cher W e i s e d i e Frie
dens- und Kriegs=Kuenstej durch 
seine Großmuth und Klugheit be-
staendig vereiniget hat. 

D i e a r c h i t e k t o n i s c h e L ö s u n g 
o 

der H o f b i b l i o t h e k w a r s c h o n bei 
d e m v o n F i s c h e r u n d H e r a e u s g e m e i n s a m k o n z i p i e r t e n F e s t g e r ü s t v o r 
d e m P a l a i s S c h w a r z e n b e r g an lä s s l i ch de r G e b u r t d e s E r z h e r z o g s L e o p o l d 
1716 v o r w e g g e n o m m e n w o r d e n : Der Pallast war seiner bequemen Gelegen
heil halber am Neu=Marckt von unten biß oben aus mit einem außwendig 
erleuchteten Bau verzieret/ welcher ,Regiam Solis', oder die Burg der Sonnen 
vor gestellet.. ... An beyden Seiten sind zwey ,Pavillons' mit runder Ver-
dachungj welche die Kriegs= und Friedens Zeiten auf die neue Landes 
Sonne [= E r z h e r z o g L e o p o l d ] deuten. ...In dem an dem einen die Kriegs-Zei-
ten andeutet ein in der Spitze stehender ,Apollo' (das Bild der Sonnen) mit 
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Abb. 36: K a i l V I . Ex utroque Caesar 
im Prunksaal der Hofbibliothek; 

Kupferstich von S. Kleiner, Ausschnitt, 
1737 . 

";s Das Motto LABORES PACIS HELL! findet sich auf dem Widmungskupfer 
des Traktates von 1733: F. MATSCIIK. (Jestalt und Aufgabe der Knnstunterneh-
mungen Kaiser Karls VI . , in: Johann Joseph Fux und seine Zeit. Kultur. Kunst 
und Musik im Spätbarock, hrsg. von A. EDLER-F.W. RIHDHI,. Laabei' 1990. 35 55. 
hier Abb. 155. 
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A b b . 37: Verherr l i chung K a i l s V I . als Herrscher in Kr i eg und Fr ieden . 
Thesenb la t t von (i. A . .Müller nach X . 15. Bel lan. A u s s c h n i t t , u m 1730. 

dem Bogen und dem von ihm erlegten Pythischen Drachen ... . In des ande
ren Spitze stehet wiederum ,Apollo'. aber mit seiner Leyer/ den Frieden an
zuzeigen169. 

D a s M o t t o v o m H e r r s c h e r in K r i e g u n d F r i e d e n hat te . C a r l G u s t a v 
H e r a e u s j e d o c h b e r e i t s 1712 i m W i d m u n g s t e x t f ü r F i s c h e r s „ H i s t o r i s c h e 
A r c h i t e k t u r " a u f g e g r i f f e n : Z?[ure] / v | a i s e r l i c h e | i l / [ a j e s t ä t ] sind ebenfalls 
dem CAESAR nicht nur in denen am Ende Europens besiegten Herculischen 
Säulen] sondern auch darin gleich/ daß Sie dafürhalten/ die Bücher seyen 

H E R A E U S ( w i e in A n m . 12). s. p. 
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einem Helden nicht unanständiger/ als die Waffen/ und das wahre Lob eines 
CAESARS seye nicht anders) als durch beydes zu erlangen. D ie v i su 
elle Verbindung der beiden Mot ive hat der Ho fnumismat iker bei einein 
zweiten Säulenemblem in Medail lenform zur Kaiserkrönung vol lzogen 
(Abb. 35), auf dem die einst auf Herkules und Kar l V. bezogenen Säulen 
(plim .Herculeae' dichte, recentiore autem vocabulo appellantur .Caroline' ä 
CAROLO F.) nunmehr - tragend und stützend (,Fortiludo' columnamfe-
rens, Konstantia' columnae. innixa) die Devise K a r l s V I . und nicht mehr 
jene seines Vorgängers symbolisieren und auf die künft igen großen Leis 
tungen des neuen Herrschers in Kr i eg und Frieden verwiesen. D i e die 
heraldische Kaiserkrone tragenden dorischen Säulen sind daher mi t dem 
Lorbeer des Krieges sowie den Palmen des Friedens umwunden : Alteram 
.Laurus', alleram ,palma' (olivae locö) amplectitur; nempe ,Caesar ex 
utröue' futurus est, magnus ,bello de pace'. Abgebi ldet und beschrieben 
wurde diese Medaille in der Jahresschri f t der Rhetor ikklasse des A k a 
demischen Kollegs der Wiener Jesu i ten von 1728, die den Medaillen K a r l s 
V I . und seiner Ga t t i n gewidmet war171. I n der entsprechenden P u b l i k a 
t ion der Rhetor ikschüler des folgenden Jahrgangs wurde nicht nur die 
Bibliotheksgeschichte referiert, sondern auch die erste Kupfers t ichdar 
stellung der HofbibliotheU veröffentl icht, womit sich der Kreis zwischen 
Arch i tektur und Rhetor ik wieder schließt17-. 

Für unseren Zusammenhang erscheint aber auch wichtig, dass die 
tr aditionelle Devise Ex utroque Caesar schon vor Heraeus mehrfach mit 
einem Säulenmot iv verbunden wurde. Der Hofgelehrte übernahm of
fensichtlich direkt ein Emblem für Erzherzog Sigismund Franz von 1665 
(Abb. 34)'7:i, könnte aber auch ein T i te lkupfer von Athanas ius Kircher 
aus dem J a h r e 1(572 gekannt haben, wo Minerva mi t den zwei Säulen die 
jede fürstl iche Herrschaft stützenden Kriegs- und Friedenswissenschaf
ten symbolisiert174. D ie Idee für dieses Emblem könnte aus der spanischen 

,7" Ebd. 
171 S. [NSPRUGGER S,J. Nulluni augg. Caroli VI. et Flisabethae Cliristinae Viennae 

Austriae iusi brcviter descripti & explanati, Wien I72S. 22f. 
"2 POLLEROSS (wie in A n m . Abb . 2t). F. RöMER-E. KLECKER, Die erste Le i ter in der 

Nationalbibliothek, in: Der wohlinfonnierte Mensch. Kine Utopie. Festschrift für 
M. STREBL zum 65. Geburtstag, hrsg. von E. STDMPF-FISOHEE. Graz H)i>7. 117 
137. 

17:1 S. AiTrii\-l!,\i>TKi;. Das Thesenblatt im Hochbarock. Studien zu einer graphi
schen Gattung am Beispiel der Werke Bartholomaus Kilians. Weissenborn HISS. 
68 (Abb.). 

174 POLLEROSS (wie in Anm. 3), HM*. Abb. 27. Zur Bedeutung von Kirchers - mehrfach 
den Habsburgern gewidmeten Titelkupfern als emblematisehe Visualisierung 
der im Buch enthaltenen Idea siehe A. DEUTSCH, [conographia Kircheriana, in: 
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A u s g a b e des Emblembuches Idea Principis Christiano-Politici 101 Sijmbo-
lis expressa von A n t o n io Diego de Saavedra F a x a r d o (1584-1648) s tam 
m e n , wo eine Königskrone von zwei verschlungenen Säulen getragen wird 
( A b b . 6). Diese symbolis ieren hier ebenfalls zwei herrschaftl iche Pr inz i 
p i e n , nämlich Belohnen und Bestrafen. In der Er läuterung verweist der 
A u t o r au f das Beispiel Jup i te rs und dessen Bestrafung der Laster. D a m i t 
s c h l i e ß t sich der Kreis zu unserem ersten Themenbereich ebenso wie mi t 
d e m T i te lb la t t dieses Standardwerkes von 1640, das sich auch in der 
S t u d i e n b i b l i o t h e k des Erzherzogs K a r l befand. Dor t verkörpern näml ich 
v i e r korinthische Säulen die Tugenden Pietas, Jus t i t ia , Prudent ia und 
C o n s t a n t i a (mit Säulensymbol!) als Basis des christlichen Tugend - und 
E h r e n t e m p e l s . Doch selbst der concetto vom Hercules Musagetes war in der 
E m b l e m a t i k vorweggenommen worden. So enthäl t das 1596 erschienene 
E m b l e m b u c h von Dionis Lebay de Bat i l l y eine Darste l lung des Herkules 
m i t Leier und Säule im Musentempel17'"'. 

W i e Heraeus bereits 1721 festhielt, verkünden auch die beiden Säulen 
d e r Karlskirche in zweiter und versteckter Bedeutung die Devise Con
stantia et Fortitudine und dami t das Symbolum Fundatoris™. Tatsächl ich 
k a m diesem Bauwerk Fischers schon aufgrund seiner Funkt ion als kaiser
l i c h e r Vot ivkirche ein grundsätzl icher Denkmalcharakter zu177 (Abb. 38). 
D i e s wurde bereits in der Vo t i vurkunde von 1713 deutlich zum Ausdruck 
g e b r a c h t , wobei man einmal mehr die rhetorische Formul ierung von den 
r e d e n d e n Steinen verwendet hat , die schweigend das Gottes lob verkün
d e n würden: ut monumentum votivi illius Tempil et Sanctuarii, cujus lapi-
des, nobis etiam tacentibus clamabunt, et annunciabunt laudem tuamm. 

D u r c h das zweite Mot to der Devise Kar l s V I . entsprachen die beiden 
S ä u l e n auch jenen vor dem Tempe l in Jerusa lem J a c h i n und Boas, und 
d a m i t fügte sich diese vielleicht ganz bewusst in eine ebenso alte em-
b l e m a t i s c h e Tradi t ion ein17". Ks war daher wohl kein Zufal l , dass an

A t h a n a s i u s Kircher. II Museo dcl Mondo. hrsjr. von EI. LOSARDO (Ausstel lungs
k a t a l o g ) . R o m a 2001. 354 363. 

NR' [ . EöPKL, Emb lem und Sinnbi ld . Vom Kuns tbuch z u m Erbauungsbuch . F r a n k 
furt .Main 11)87, 100, Abb. 23, 

17(1 Z u r emblemat ischen Bedeutung der Kar lsk i rche siehe zu letzt I. R . LAV IN, Fischer 
v o n Erlach. Tiepolo, and the U n i t y o f the Visual Arts , in: Mil.MIN-SCOTT MI.N-
SHOWEH ( w i e in A n m . 7:!). 4 9 S 5 2 5 : VON n u n D r x K ( w i e in A n i n . 8 2 ) . 5 0 5 - 5 2 6 ; 
A j P U H N - R A D T K E ( w i e i n A n m . 173) , 9 9 4 ; WAKNCKE ( w i e in A n m . 4 9 ) . 151. 

177 TREMMEL-ENDRES ( w i e in A n m . 5), 2 3 9 - 2 4 5 : KREUL ( w i e in A n m . 8 2 ) . 2 0 6 - 2 6 9 . 
I 7 K Z i t . in BRILLANT ( w i e i n A n m . (i). 3 . 
I7!l I ' . VON NAREDI-RäINER, Sa lomos Tempe l und das Abend land . Monumenta le Kol

g e n historischer Irrtümer. Köln 1994. 139 154 („Salomonische Säu len" ) . Eine 
ph i l o l og i s che Dissertation aus der Bauze i t w idmete sich dieser T h e m a t i k unter 
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D . C A R O L l O B O R K -
S OfiPITATOH1 

Abb. 38: Emblematische Darstellung der 
Karlskirche, Kupferstich einer Wiener 

Thesenschrift, 1721. 

stelle der beiden Apos te l fürs ten 
vor der K i r che schließlich d ie 
Personi f ikat ionen des A l t e n u n d 
Neuen Bundes aufgestellt w u r 
den, sodass die Ikonolog ie u n d 
Typo log ie des Gotteshauses - w i e 
seinerzeit bei der Pestsäule - a u f 
die D ia lekt ik von Strafe u n d 
Gnade sowie auf die theologische 
und künstlerische Realisieruno-
des im Tempe l von J e r u s a l e m 
nur präfigurierten Hauses des 
Al lmächt igen und auf die Ver
herrlichung Kar ls V I . als weiser 
Friedensfürst Kalomon abziel 
te'"". Kin solcher Zusammenhang-

O 

^JSto 

-ff» IIS 

' S 

Ahl, 39. Emblem mit Tempel . Triumphbogen und -säule, 
Gemälde von P. Candid, um 1615; München, Residenz. 

Berücksichtigung der Architektur-Publikationen von Villalpando und Goldmann: 
M. PI.KSKK.N. Dissertatio philologia de mro DTPS *ive Columnis Aeneis in porticu 
Templ i a Solonione positis Wittemberg 1719. Das Exemplar der Wiener 

Nationalbibliothek kam als Don um Autorin in kaiserlichen Besitz: Wien. ÖNB; 
Signatur 39.R.64. 

Is" Zahlreiche Belege für eine solche Interpretation hei POI.I.KKOSS (wie in Anm. 15). 
L85 IST. Sowohl VON DER DüNK (wie in A n m . 82) , 5 0 9 als auch TREMMEL-ENDRES 
(wie in A n m . 5). 24:5 sind hingegen der .Meinung, dass dieser Figurentausch „die 
Interpretation der Kirche kaum heeinflusst" h a t . 
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A b b . 40: Trajanssäule und S. Maria 
L o r e t o in R o m , Kupferst ich in Roma 

vetus ac recem, 1695. 

z w i s c h e n der Erzäh lung des Sa-
l o m o n die Kön igswürde streitig 
m a c h e n d e n Adon ias (3 Kön ige 1) 
u n d habsburgischer Pol i t ik war 
v o n einem jesuitischen Festpre
d i g e r schon anlässlich der R ü c k 
e r o b e r u n g der Stadt Barcelona 
i m J a h r e 1700 formuliert wor
d e n : Durch das Reich Israel kan 
zu unserem Vorhaben Hispaniaj 
durch ,Salomon' CAROLUS, 
durch ,A doniam' ('A ROLI 
Mit-Werber Philippus', zuge-
nambßl der V, [...] verstanden 
werdenm. Nach Meinung von Bri l 
l a n t sei sogar eine kabbalistische 
L e s a r t der zu einem nicht gerin
g e n Tei l von Ho f juden f inanzier
t e n Kar lsk irche denkbar. Die 
s c h o n in der Vo t i vurkunde ver
s t e c k t e n Hinweise beziehen sich 
v o r w i e g e n d auf jene Bibelstel
l e n , in denen von der Sintf lut , 
d e m T u r m b a u zu Babel, der Zer
s t ö r u n g Sodoms und den Ä g y p 
t i s c h e n Plagen sowie der Re t tung 
d e s auserwählten Volkes durch 
N o a h , A b r a h a m und Moses die 
R e d e ist1"2. Den politischen H i n 
t e r g r u n d für diese Akzentver 
s c h i e b u n g im Laufe der Bauzeit 

1 W J 

M ' O J i E H F 
fr 1HTT U M 

f * ' ' v; 

rol.VMlLt TBATA^I 
" " M. PECHER SJ , Oarolo tertio Auxtriaeo Auß sonderbarem Göttl ichen Beystand 

Durch Glücklichen Entsatz Barcellona Widerumb zugestellte Erb - und Herr
schaft Von Hispanien. In einer feyrlichen Lob- und Danck-Predig ... hervorgege
ben . . . . I nnsbruck I "()(>. s. p. 

1 8 2 BR ILLANT (wie in A n m . 6 ) , 1 - 9 , 2 7 - 3 1 . 1 0 7 - 1 1 2 . 
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könnten der mangels männlicher Erben drohende Verlust des Römischen 
Kaisertitels für die Habsburger und die durch den Wiener Friedensver
trag mit Spanien im Jahre 1725 erfolgte Sicherung des Titels eines Königs 
von Jerusalem für Karl VI . gebildet habenls:!. 

V . C A P R I C C I O U N D , K A L S E R S T I L ' 

Da auf den Entwürfen der Karlskirche Monumentalstatuen von Pe
trus und Paulus (wie vor St. Peter in Rom) eingezeichnet sind, scheint 
es nahe liegend, dass der barocke Kirchenbau mit antikisierendem Por
tikus und Triumphsäulen zunächst typologisch die Konzeption der Roma 
vetus et nova visualisieren sollte'"4. Fischer griff hier offensichtlich die 
Idee des Heiligen Jahres 1675 von Carlo Fontana (1634-1714) für eine 
Denkmalkirche im Kolosseum auf, nach der das moderne Gotteshaus in
mitten der antiken Ruinen die Santa Fede cattolica trionfante verherr
lichen und deren Sieg über das heidnische Rom symbolisieren sollte186. 
Die diesen Gedanken vorbereitenden päpstlichen Inschriften hat Joachim 
von Sandrart schon 1679 in seiner Teutschen Academie überliefert: AM-
PHITEA TR UM FLAVIUM NON TAM OPERIS MOLE ET ARTIFICIO 
AG VETERUMSPEGTACULORUMMEMORIA QUAMSACRO INNUME-
RABILIUM MARTYRIUM CRUORE ILLUSTRE VENERABUNDUS H0-
SPES INGREDERE ET IN AUGUSTO MAGNITUDINIS ROMANAE 
MONUMENTO EXE CR ATA CAESARUM SAEVITIA HERGES FORTL 
TUDINIS CHRISTIANAE SUSPICE ET EXORA ANNO JUBILAEI 
MDCLXXV. Mit welcher Innschrift kürzlich so viel angedeutet wird/ daß dis 
Amphileatrum Flavium, nicht so wol wegen seines ansehnlichen und Icünst-

"° POLLEROSS (wie in A n m . 150), 169-173. 
184 Zum künstlerisch-ideologischen Hintergrund siehe zuletzt FÜRST (wie in A n m . 7). 

171-192: F. POLLEROSS, ..Dieses neue R o m , ein Wohn-Nitz Römischer Kayser" . 
Zur historischen Legit imation des habsburgischen ,Kaiserstils', in: KREUL (wie in 
A n m . 55), 9-38. Für die direkte Bezugnahme auf das antike Rom spricht auch, 
dass Heraeus für die offensichtlich übereilt vorgenommene Grundsteinlegung eine 
Medaille schuf nach dem Exempel der Med. Augusti üivo Julio: Divo ... CAR. BO., 
die auch mit den christlichen Palmen nach Art der Römischen! so *w einem Kranit 
von eichen-Laub gefassei, verziert sein sollte; vgl. HEREAUS (wie in A n m . 12). s. p. 
Diese Eile und nicht eine Planänderung, wie TREMMEL-ENDRES (wie in A n m . 5), 
240, A n m . 1005 vermutet, war wohl auch der («rund, dass die tatsächlichen 
Grundsteinlegungsmedaillen noch keine Ansicht des Projektes enthielten. 

M POLLEROSS (wie in A n m . 3), 187f., Abb. 23. Darauf scheint erstmals BüSCION] (wie 
in A n m . 60). 672. hingewiesen zu haben. Zu Fontanas Pro jekt siehe B. WISCH. The 
Colosseum as a Site for Sacred Theatre: A Pre-history of Carlo Fontana's Project , 
in: MlLLON-ScOTT MüNSHOWER (wie in A n m . 73), 94-11 L. 
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liehen Gehaus/ oder der weiland darinnen vielfältigen und denckwürdigen 
/Schauspiele; als wegen des Heiligen/ so unzehlich—vieler Märtyrer Bluts hoch 
zu achten/ und zu betrachten der Römischen Keyser verfluchte Grausamkeit: 
In Ansehung der so tapfern und hochwerthen Christenhelden. Zur andern 
Seiten aber findet sich diese neue Innschrift: AM PH ITHEA TR UM HOC 
VULGO COLOSSAEUM OB NERONIS COLOSSUM ILLI APOSITUM 
VERIUS OB INNUMERABILIUM SS MARTYRUM IN EO CRUCIATO-
RUM MEMORIAM CRVCIS TROPHAEUM ANNO JVBILAEIMDCLXXV. 
... Welcher Ort anjetzo vielmehr prange mit dem Siegs=zeichen des H. Kreu
zes/ als einem Denckmal/ darbey wir uns der unzählichen HH. Märtyrer 
erinnern mögen/ welche daselbst gepeiniget worden™. Fontana selbst hat 
d i e s e n typologischen Zusammenhang zwischen altem und neuem R o m 
1 6 9 4 auch in seiner Schrift Templum Vaticanum angesprochen, wo er den 
h i s t o r i s chen und künstlerischen Bezug zwischen Pantheon und Peters
d o m sowie dem Ova l des Kolosseums und dem Oval der Ko lonnaden 
B e r n i n i s direkt formuliert hat: Onde con gran ragione possiamo non solo 
dire di questo Tempio cid che scrisse Marziale in quella sua Epigramma 
dell Anfiteatro Flavio:,Unum pro cunetis Fama loquatur Optis']s'. 

K a m schon das Verfahren der Typo log ie aus der Theologie bzw. R h e 
t o r i k , so lässt sich wohl auch Fischers „piü formidabi le .collage' dell 'ar-
c h i t e t t u r a barocca" (Buscioni) aus der Emblemat ik ableiten. So f inden 
w i r etwa auf einem Deckengemälde des Kaisersaals der Münchner Resi 
d e n z von Peter Candid aus der Zeit u m 1615 Reiterdenkmäler, einen 
R u n d t e m p e l , Tr iumphsäule und -bogen (Abb. 39). Ana log dazu kon
z i p i e r t e Francois Blondel die Porte Saint -Denis als , , ,composition' der 
s c h ö n s t e n Denkma l t ypen der An t i ke " , und auf der Freif läche zwischen 
L o u v r e und Tuilerien wollte Colbert „regelrecht ein Ant ikencapriccio 
m o n u m e n t a l e r Bau typen" , nämlich eine Nachbi ldung des römischen 
K o l o s s e u m s oder Marcellustheaters sowie der beiden Tr iumphsäu len er
r i ch ten 1 ^. 

Tatsächl ich hat auch Fischer schon L690 mit dem Tr iumphbogen zum 
E i n z u g des römischen Königs Joseph I. ein solches Architekturcapriccio 
g e s c h a f f e n , indem er den dreiportaligen Tr iumphbogen vom T y p u s des 
K o n s t a n t i n s b o g e n s mit einer Verdoppelung der Tr iumphsäulen kom
b in ier te 1 8 " (Abb. 41). D ie für die Kar lsk irche so wichtige „ K o m - P o s i t i o n " 

1K<> SANDRART (wie in Anm. 41). II. 78. 
IST ('. FONTANA, II tempio vnticano 1694, hrsg. von G. CüRCIO. Milano 2003. 22 und 

135. 
|NS SCHNEIDEE ZlTZLSPERGEE (wie in A n m . 73). 372f. 

SEDLMAYB (wie in Anm. 12), 83-87; KREUL (wie in Anm. 82), 140f. 
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von zentralem Kuppe l raum, Säulenport ikus (als Abbrev ia tur des k a p i t o 
linischen Jupi tertempels) und Triumphsäulen1 9 0 war ja in R o m realiter 
vorzuf inden, wurde jedoch schon 1695 in der sowohl von Erzherzog K a r l 
als auch von Fischer konsult ierten Auf lage des Handbuches Roma vetus 
ac recens von Alessandro Donat i in einer dem Tite l entsprechenden e m -
blematischen F o r m abgebi ldet"" (Abb. 40). Mit der Darste l lung v o n p a n . 
theonarchitektur und Kolossalsäule au f der Fischerschen R e k o n s t r u k t i 
on des alten K o r i n t h von 1712 ( H A Buch 1. Taf . X X ) ergibt sich ebenfal ls 
eine zeitliche Pr ior i tät der Papierarchi tektur gegenüber der 1715 be
gonnenen kaiserlichen Votivkirche. Die in R o m im Original vorhandenen 
ant iken Monumente mussten in Wien verständlicherweise kopiert wer 
den. D ie zwei mit Majestätischer Höche aufsteigenden, und nach alten 
Römischen Gebrauch gesetzten Tr iumphsäu len sollten jedoch statt T r a j a n 
oder Marc Aurel zunächst zwei christlichen Herrschern gewidmet und 
schließlich zu immerwährender Ehre und Lob des Heiligen Caroli Rorrornaei 
und seiner unvergessentlichen Reschützungs Erinnerung errichtet wer
den"1-. 

Der eigentliche künstlerische Ausgangspunkt für Fischers Kar l sk i rche 
waren also ganz eindeutig nicht die formal mehr oder weniger ähnl ichen 
Varianten einer Kuppelk i rche beim Wettbewerb der Accademia d i S. 
Luca im J a h r e 1677, sondern Fontanas Architektural legorie der Ecclesia 
Triumphansm. D ie direkte Fortsetzung bzw. Parallele der Kar l sk i rche 
bildet daher auch nicht J u v a r a s Superga, sondern die Festdekorat ion zur 
Geburt des D a u p h i n auf der Piazza Navona im .Jahre 1729: auch dort 
wird der moderne K i rchenbau von Sant 'Agnese von zwei (ephemeren) 
antikisierenden Tr iumphsäu len sowie einachsigen Tr iumphpfor ten flan
kiert"'4. 

Diese Form des Architekturcapriccios wurde offensichtlich genau in 
jenen Jahrzehnten in R o m entwickelt , als Fischer dort weilte1""'. A ls 1666 

190 SEDLMAYE ( w i r in A n m . 12) . 2 8 0 3 0 0 . 
' " A. DONATI, R o m a Vetus ac Recens Utr iusque Aedifoüs Hlüstrata. Ams te rdam 

1095. I I . 140. 
m Zitate nach Codex Albrecht. fol. S t . 
193 (!. Et. SMITH, Architectural Diplomacy. Rome and Paris in fche bäte Baroque. 

Cambridge M A - b o n d o n 1993. 51f. und 75 77. Zu formalen Dctai l i ihereinst im-
mungen zwischen den Wettbewerbsentwtirfen und der Karlskirohe siehe auch 
LORENZ ( w i e i n A n m . 5 9 ) , 6 3 - 6 5 ; POLLEROSS ( w i e i n A n m . 5 9 ) . 2191'. 

"" ba festa barocca. hrsg. von M. FAGIOLO DELL'ARCA. R o m a 1997. Bd. II . 74t. 
'"• K. KIEVKN. „Mostrar I ' i n v e n t i o n e " - T h e R o t e o f R o m a n Arch i t eo t s i n the Baroque 

Period: Plans and Models, in: The Tr iumphe of the Baroque. Architecture in 
Kurope 1000 1750 (Ausstellungskatalog), hrsg. von H. A . MlLLON. Tor ino 1999. 
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M a t t h e o Gregorio de Rubeis eine Ansichtenserie von R o m unter Paps t 
A l e x a n d e r V I I . veröffentlichte, erschienen au f dem Tite lbi ld einzelne 
r ö m i s c h e Bauten v o m ant iken Pan theon bis zum gerade von Bernin i voll 
e n d e t e n Pa lazzo Chigi in einer an ,Minimundus' erinnernden Form196. 
1 6 7 5 leitete Sandrart das Archi tekturkapi te l der Teutschen Academie m i t 
e i n e r Allegorie der Baukunst ein, hinter der das Pantheon und eine 
T r i u m p h s ä u l e zu sehen sind, und der zweite B a n d von 1679 enthäl t ein 
„ S t i l l l e b e n " bekannter römischer Ru inen und Skulpturen unter der 
D e v i s e R O M A Q U A N T A F U I T I P S A R U I N A D O C E T . 1693 veröffent
l i c h t e der aus dem Gelehrtenkreis u m Kön ig in Christine von Schweden 
s t a m m e n d e Archäologe Giovanni Giust ino Ciampini (1633-1698) die 
„ f r ü h e s t e Darste l lung dessen, was man die ,Apotheose' des Capriccio 
n e n n e n könnte" . A u f dem Ti te lkupfer von Giovanni Ba t t i s ta Lenardi 
z u m Werk De sacris edifciis sieht man die Personi f ikat ion der Arch i tektur 
u n d der Archi tekturmalerei im Beisein der Historia dami t beschäftigt, 
a n t i k e und moderne, sakrale und profane Bauten R o m s zu vermessen 
u n d zu malen. Unter dem Mot to F L A V E S C E N T . T E M P . werden die 
d a r a u s resultierenden Rekons t rukt ionen gleich von der Buchdrucker 
k u n s t in E m p f a n g genommen1"7 . 

1697 bediente sich auch Francesco Bianchini (1662-1729) bei den 
I l l u s t r a t i o n e n seines Werkes La storia universale provata con monumenli 
e figurata con simboli degli anficht der Technik bzw. Methode des Capric
c i o , u m sein historisch-archäologisches Wissen auf eine augenscheinliche 
u n d eindrucksvolle Weise zu vermitteln1"8. 

Carlo Fon tana scheint jedoch mit seinen szenographischen Zeichnun
g e n von Edifici, rovine romane e obelisci in der Galleria Pal lavic ini auch 
d e r Begründer bzw. Erneuerer des rein künstlerischen Archi tekturcapr ic 
c i o s zu sein1"". Diese Form von kreativer Papierarchitektur lässt sich 

171! 205; .1. CA UMS. Architectural Painting: Fantasy und Caprice, in: ebd., 241 -
2 7 7 . 

"" ' Specchio di Koma Barocoa. l 'na guida inedita del X V I I secolo, hrsg. von .1. CON-
NORS L. RICE. Koma »1991, Abb. 2. 

1(17 M. KIKXH. Das Architektin-Capriccio in Bild- und Architekturtheorie, in: Das 
Capriccio als Kunstpr inz ip (Ausstellungskatalog), hrsg. von E . MAI. Milano 199(5. 
82-93, hier 83. 

198 S. M. DIXON, Francesco Bianchini 's Images and Iiis Legacy in the Mid-Eighteenth 
Century: From Capricci to Playing Cards to Proscenium and back, in: Francesco 
Bianchini (1002-1729) und die europäische gelehrte Welt um 1700, hrsg. von V. 
KoCKEL-B. SOLCH (Colloquia Augustana 21). Berlin 2005, 81-100. hier 84 91. 

1 K i n o w ichtige Holle in diesem Zusammenhang kommt vermutlich auch Fischers 
.Tutor ' Abrahamo Paris zu, von dem sich mehrere Zeichnungen mit Zusammen
stellungen von antikisierenden Bauten und Statuen erhalten haben. Vgl. K. K lE -
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v e r m u t l i c h e b e n f a l l s a u f d i e a n 
t i k e T h e o r i e e i n e s H o r a z z u r ü c k 
f ü h r e n , d e n n s c h o n i n d e s s e n Ars 
poetica w e r d e n s o l c h e g e i s t r e i 
c h e n V e r b i n d u n g e n a l s Q u a l i t ä t 
g e w ü r d i g t : Auch bei der Sprach-
gestaltung muß der Schöpfer der 
verheißenen Dichtung feinfühlig 
und behutsam sein: wählen muß 
er und meiden. Erlesen wird es 
klingen, wenn geistreiche Verbin
dungen das altbekannte Wort als 
Neuheil wirken lässt. Wird es ein
mal nötig, bisher fremde Dinge 
durch neu erfundene Bezeichnun
gen einzufügen, so werden Bildun
gen glücken, die den altmodisch 
gekleideten Cethegern noch un
erhört waren, und erlaubt ist die 
Kühnheit, die sich taktvoll begrenz
te. A n d r e a P o z z o h a t d e m e n t 
s p r e c h e n d 1 7 0 8 i n s e i n e m J o s e p h 
[ . g e w i d m e t e n B a n d e i n e A r t 
A r c h i t e k t u r s t i l l l e b e n a b g e b i l d e t 

u n d b e t o n t : dergleichen Erfindungen gehören nur für scharffsinnige Köpffe 
(ingenio)l welche ihre Freude haben/ wann sie alle Schwierigkeiten heben/ 
und mehr dann einen gemeinen Verstand zeigen können™. E i n e W e i t e r e n t 
w i c k l u n g s o l c h e r K o n z e p t k u n s t b i l d e n d i e Prospettive e i n e s F i l i p p o J u v a -
r a ( 1 6 7 8 - 1 7 3 6 ) 2 0 1 , d i e B ü h n e n b i l d e r e i n e s G i u s e p p e G a l h B i b e n a o d e r d i e 
D a r s t e l l u n g e n d e s a l t e n u n d n e u e n B o r n v o n G i o v a n n i P a o l o P a n n i n i 
(1(591-17(>5). D e r L e t z t g e n a n n t e d o k u m e n t i e r t e j a a u c h d i e d r e i d i m e n 
s i o n a l - e p h e m e r e K o m p i l a t i o n v o n h o c h b a r o c k e i n K i r c h e n b a u u n d a n t i -

' Li 
Abb. 41: J. B. Fischer, Triumphbogen der 

Fremden Niederleger, Zeichnung, 
Ausschnitt, 1690: Wien, Albei tina. 

VKN. ..II Cian teatro <lcl montlo". Xicodcmus Tossin the Younger in Rome. Konst-
historiak ttdakriß 72 ( 2 0 0 3 ) , 4-15, hier 10 12. 

20" K I E N E ( w i e in A n m . L97), 87f . 

-" ' C H . P A S S A X T I . Veduta. Capr i cc io c progetta/.ione in alcuni disegni d i J u v a r r a , in: 
MlLLON-ScOTT-MüNSHOWEE (wie in Anm. 71!). 010 023: Filippo .luvara iU'chitet to 
delle ciipitali. Da Torino a Madrid 1714 1736 (Ausste l lungskata log) . T o r i n o 1!)!)4. 
236-243, 286-294.298-303, 316-3 IS. 
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-Ü^IÜÜ***-
nifi Jani T e m p l u m quis perrumpere aufit; etTe 
quidem parazonium; fed militi fuo enfes, quibjj 
feriat, Verum quis Jani clavim GONSTANT1» 
cqi ea traditur, extorqueat) quis impetu Janifa 
res perfr ingat;dum prae foribusftat V I R T U S , [tll 
Tortitudo G A R O L I V I , 

NUMMUS X. 
Templum S. Caroli Boromcei ex von 

ere&um. 

ANnum J713. funeftum reddidit peßiferaluet, 
haec dum 

Sasvit, Cr in, mägnt domitintur mtmtius w. 
Iiis f a ) 

Admirationi eil Caaftantia & Religio CA. 
ROLI ; falutem non in fuga quxr i t , nifi in per. 
i u g i o ad DHUM ac Cselites, Horum fiduciä e-
recäus Viennse perfiftit pientiffimus Imperators 
l o r tem non tarn fuam, quam fuorum acerbe fen-
tiens ( prafertim quöd regiones plures, fibi fob-
ditae, venenum illud in vilceribus haberent) pre-
ces fuas juxtä, &popu! i afFert ad D. GAROLUM 
jäoromauim , religione vot i adhibita, reum tenv 
p l i fe fore, DiviCAROLlhonoribusexcitandi ,ubi 
m a l u m fuerit depulfum. Aud i i tCAROLUM, Au-
g u f l u m fupp l i cem, Divus CAROLUSintercefibr; 
Utrumque DEUS, Votorum igitur danmatus s< 
d e m facram mol i tur , magnificam , auguftaoi 1 
fundatore Caefare d ignam, qua? fuis e funda« 
snends jam anno feculi buius fextö decimo für« 

rexic äc adbuc occupat artifices manus. Dignio* 
fan* 

(*) ov. I. 7. Utt. 

JJaanorum f a n a . m mimi 
„oeotia. 

nummis extet, quam gentilium 
ilmatibus antiquiü fre-

iHy >'!•• 

<5>> 

-MIO'i.A 1 i 
H X V O T i 
M J 3 VCiVl 

Templüm tltum, /ülfime thoh per Carinthia-
cam portam urbe egrelTos ad I s v a m excipi t . Io -
cS ä Vienna amne leniter acclivi ; nec religio-
item m o d o animis , fed oculis ctiam infert ob-
leftationem. 

PAndimr ante fores,m4gmque unte cßU templi 
Porticus f a ) 

CclumMtd n i m i m m , fex ordinis ZtrinthUU 
c°lumnis ftruiäa, feu eam periftylium dicere 
toavis. Trabearionis, pars media , quam Ar -
«hicecSi Zophorum vocant , exquifitam impr imis 
'olcriptionem continet, quam litetze 18, digitos 

C 4 aitse, 

Ca) P. M. Dm. ßt. *• 

A b b . 42: G r u n d s t e i n l e g u n g s m e d a i l l e der K a r l s k i r c h e v o n C. G . Heraeus , K u p f e r 
stich in der J a h r e s s c h r i f t der R h e t o r i k k l a s s e der W i e n e r . Jesuiten, 1728. 

k i s i e r e n d e n T r i u m p h a l m o t i v e n a u f d e r P i a z z a N a v o n a v o n 1 7 2 9 2 0 - . I n 

d e n P e n d a n t g e m ä l d e n P a n n i n i s k o m m e n d i e i d e o l o g i s c h e u n d d i e ä s 

t h e t i s c h e V a r i a n t e d e s A r c h i t e k t u r c a p r i c c i o s d e r Roma vetus et nova w i e 

d e r z u s a m m e n . 

M e i n e T h e s e d e s a u s d e r r h e t o r i s c h e n T r a d i t i o n a b z u l e i t e n d e n A r c h i 

t e k t u r c a p r i c c i o s d e r K a r l s k i r c h e w i r d a u c h d u r c h e i n e B e s c h r e i b u n g d e s 

G o t t e s h a u s e s i n d e r J a h r e s s c h r i f t d e r W i e n e r R h e t o r i k k l a s s e v o n 1 7 2 8 

b e s t ä t i g t ( A b b . 4 2 ) , w o e x p l i z i t a u f d i e s y m b o l i s c h e n E i n z e l t e i l e d e s B a u 

w e r k e s v e r w i e s e n w i r d : D a s G o t t e s h a u s b e s t e h e n ä m l i c h a u s e i n e m h o h e n 

u n d e r h a b e n e n R u n d t e m p e l (Templum altum, sublime tholo); e i n e m P o r 

t i k u s m i t s e c h s k o r i n t h i s c h e n S ä u l e n (peristylum) s o w i e G i e b e l r e l i e f (quam 

M. KIENE, « R e d e n d e Capricoi» von ( J i ovann i P a o l o P a n n i n i . S tud ien zur Z i t a t m o n 
t a g e im 18. J a h r h u n d e r t . ZKg 57 (1994), 4 4 0 - 4 4 5 . 
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architecti ,Zophorus' vocant), wie es bei ant iken Tempe ln zu f inden war; 
aus zwei dorischen Tr iumphsäu len nach römischem Vorbi ld (Oolossi 
Dorici ordinis ...ab eorum forma, quos Romae hodieque videre licet, TRA-
JANI & ANTONINI Pii honoribus positos) sowie aus den beiden äußeren 
T ü r m e n (turris)2m. Noch während der Bauze i t und lange vor Sed lmayr 
haben also die Wiener Rhetor iker die aus E inze l symbo len zusammenge 
setzte Fassade als Charakter is t ikum der Kar lsk irche beschrieben. 

Doch auch weitere Tei le dieser Architekturbeschreibung sind ver
ständlicherweise von Formul ierungen der Rhetor ik geprägt. So wird die 
kaiserliche Vot ivk irche als ein seinem kaiserlichen Stifter ebenbürt iger 
großartiger heiliger Tempe l (aedem sacram ... magnificam, augustam, 
fundatore Cesare dignam) charakterisiert, und es wird betont , dass der 
B a u nicht nur auf religiöse Weise den Seelen, sondern auch den A u g e n 
Lust bereite (nec religionem modo animis, sed oculis etiam infert oblectatio-
nem) - m i t anderen Worten: die Kar lsk irche docet et delectat. Bei der B e 
schreibung des Innenraumes wird betont , dass einem aufgrund des zen
tralen R a u m e s m i t seiner kunstvol len Kuppe l gleichsam die ganze M a 
jestät des heiligen Ortes ins Auge springe, sobald man durch das T o r 
trete (simul omnes in oculos sacrae aedis majestas incurrit, & fornix mira-
bili arte constructus). I m Sinne der oben erwähnten rhetorisch-künstleri 
schen Kri ter ien wird natürl ich erwähnt, dass durch die großen O v a l 
fenster das L i ch t in den R a u m dringe, und dass der Haup ta l t a r die As-
sumptio und himmlische Glorie des K i rchenpatrons sowie die Kuns t fe r 
tigkeit des B i ldhauers vor al lem bei der Darste l lung des Heil igen in der 
Mitte der Wolken zum Ausdruck bringe. Über dem Marmortabernake l 
mi t dem Allerheiligsten dringt das B i ld der goldenen Sonne durch die 
dunklen Wolken als Symbo l dafür, wie Christus in die Wel t gekommen 
ist. D ie Erk lärung für die Qual i tä t der Beschreibung (und dami t auch die 
Richt igkei t der kunsthistorischen Fassadeninterpretat ion) liefert uns der 
Autor mi t dem Hinweis, dass er bei seiner Schilderung der Kar l sk i rche 
nicht nur den Augen getraut habe, sondern auch der Autor i tä t eines zu 
verlässigen Mannes, des kunstberühmten kaiserlichen Arch i tekten , also 
Joseph Emanue l Fischer von Erlach, der ihn mi t allen notwendigen D o 
kumenten vertraut gemacht habe (Neque oculorum solum fidem adhibui, 
sed authoritatae potissimum nixus viri, arte illustris, Architecti Caesarei, 
qui iis me documentis instructum dimisit, quae compendio meo sufficere 
possent)'2"4. 

208 [NSPRUQGEB (wie in Anm. 172), 38-40. 
2114 Ebd., 38-42. 
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Vor dem Hintergrund der römischen Ikonographie sowie der in dieser 
S c h r i f t von 1728 als kaiserlich bezeichneten Erscheinungsform scheint es 
f ü r unsere Überlegungen zur Rhetor ik sinnvoll, abschließend kurz auf 
d a s Prob lem des Modus oder Stylum des Wiener ,Kaisersti ls ' einzuge
hen2""'. In meinem Aufsatz von 199G habe ich die Entscheidung des K a i 
s e r s beim B a u des Reichskanzle i traktes für Fischer von Erlach und gegen 
H i l debrandt in diesem Sinne interpretiert-""1. Tatsächl ich t ra f der Herr 
s c h e r jedoch schon beim Wettbewerb für die Kar lsk irche eine solche 
W a h l . A n der Ausschreibung hatte sich neben den beiden Hofarchi tekten 
a u c h der Hof theaterarchi tekt Ferd inando Gall i B ib iena (1657-1743) be
t e i l i g t . W ä h r e n d dessen En twür fe erhalten sind2"7, könnte Hi ldebrandts 
n i c h t akzeptierter Bei trag später in der Wiener Piaristenkirche realisiert 
w o r d e n sein20". Vergleicht man nun zumindest die beiden gesicherten 
K o n k u r r e n z p r o j e k t e , so wird deutl ich, dass sich diese nicht nur durch 
e i n e persönliche Handschr i f t , sondern darüber hinaus durch eine unter
s c h i e d l i c h e Still lage unterscheiden. Beweisen lässt sich diese Interpreta
t i o n , wenn man sich noch einmal den K o n t e x t der Erwähnung der kai 
s e r l i c h e n Entscheidung für Fischers P ro j ek t der Kar lsk irche im Brief von 
H e r a e u s an Leibniz vor Augen hält. In diesem Schreiben vom 5. D e z e m 
b e r 1715 berichtet der Ant iquar ius zunächst über seine R iva l i t ä t bezüg
l i c h dei' Funeral inschriften mi t den Jesui ten , die glaubten, die Lat in i tas 
a l l e i n e gepachte t ' zu haben. E ine Akademie - entweder die der Wissen
s c h a f t e n von Leibniz oder die für Inschriften von Heraeus - hätte nach 
s e i n e r Meinung auch den guten E f fek t , ob jekt ive Urtei le bei solchen Dis 
k u r s e n zu ermöglichen. Die öffentl ichen Geschmacksurtei le würden auch 
n i c h t ohne Einf luss auf die kaiserlichen Entscheidungen bleiben. A l s 
A p r o p o s fügte Heraeus dann an, dass K a r l V I . seinen guten Geschmack 
e r s t jüngst bei der Entscheidung für Fischer gegen zahlreiche Gegen
s t i m m e n bewiesen habe: Ne pouvant sans une vanite ridicule et sans im-
prudence affecter d'entrer en lice avec Mrs. les Jes(uites) qui se picquent 

PORST (wie in A n m . 7), 189-192 („St. Peter als Grtindungsbau der gravitas impe
riale im Wiener Kirchenbau") ; POLLEROSS (wie in A n m . 185), 14-25; I. SCHEMPER-
SI'ARHOLZ. Stil oder Modus? Lorenzo Mattielli und das Problem der Stilvarianten 
in der Skulptur des Spätbarock in Wien, in: Pygmal ions Aufklärung: Europäische 
S k u l p t u r im 18. Jahrhundert , hrsg. von R. K . w z H. K.ÖRNER. München-Berl in 
2 0 0 6 . 113-131. 
Poi.ruHosN (wie in A n m . 3), 1941'., Abb. 33 und 34. 
I Bibiena (wie in A n m . 149), 355-358. Kat . -Nr . 37. 
U . FüRST, St. Laurentius in (Jabel und die Piaristenkirche in Wien - zwei kur-
v ierte Kirchenbauten des J obann Lukas von Hildchrandt (Schriften uns dem In
stitut für Kunstgeschichte der Universität München 57). München 1991. 45. 
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detre en possession de la Latinite. Im des bons efföts de l'academie auroit 
ete d'empecher que les parties ne fussent juges, oü que le public ne. s'en 
melasse pas. Les decisions publiques sont pourtant ce qui pourroit determiner 
VEmp. ä sauver la reputation de ses propres lumieres par l'etablissement des 
societes capables ä soütenir la bonne the.se. Sa Maj. Imp. vient de donner une 
preuve de son gout decisif, en se declarant contre beaucoup d'autres pour les 
dessins de Mr. de Fischers touchant leglise de St. Charles. II commenca hier 
ä les mettre en oeuvre hors de la Porte de Carinthie pas hin de l'Hdtel de 
Trautson. Voilä un bon prejuger pour les arts- •. 

Heraeus bezog sich hier au f die Wiener Vers ion der Querelle des An
dern etModernes anlässl ich des Trauergerüstes für Ludwig X I V . , hei d e m 
in der Fama Europaea der Geschmacksstre i t ebenfal ls au f den G e g e n s a t z 
gekünsteltes Jesu i ten la te in versus römische E l e g a n z zugespi tz t w u r d e : 
Wir communiciren die von einigen Herren Jesuiten ausgekünstelte, und am 
Castro Doloris gestandene, Inscriptiones: und können (wiewohl niemanden 
zum Präjuditz) nicht unverschwiegen lassen, dass die Inscriptiones mit ih
ren schlechten lusibus verborum, Chronographis, citationibus, locis commu-
nibus und anderen Turlepinaden sich bey rechtschaffenen Kennern derglei
chen Arbeit gar schlecht recommandirten und bey weitem nicht nach der de-
licaten Römischen SimpUcüät schmecken2"'. Im Gegensatz z u m Sti l seiner 
R i va l en J o h a n n L u k a s von Hi ldebrandt und Kerd inando Gal l i B i b i e n a , 
der auch das von den Jesu i ten literarisch betreute Trauergerüs t fü r d e n 
Sonnenkön ig gestaltet hatte, wurde also Fischers Architekturssprache 
(der Ka i lskirche) ebenso wie die R h e t o r i k von Heraeus e indeut ig als de-
licat sowie schlicbt und dami t als klassisch w a h r g e n o m m e n bzw. bewerte t . 
Dieser klassische Stil bzw. die maniera grande wurden of fensicht l ich auch 
von den A n h ä n g e r n der Habsburger i m R e i c h als inha l t l i ch - formales 
Kennze ichen des ,Kaiserst i ls ' angesehen und nachgeahmt2 1 1 . 

-M .1. BERGMANN, ( 'her die Historia Metallica seil Numismatica Austriaca und Hera
eus/.ehn Briefe an Leibniz. Sonderdruck. Wien 1X55. 20. 

m Zit. in: ebd., 32. 
-'" P. STEPHAN, Fischer von Erlachs Kaiserstil und Schlüters Fassadenkunst in Vor

derösterreich: Der Entwurf Georg Anton Gumppsdes Alteren für das Rottenbur-
ger Schloss. ÖZKÜ 56 (2002), 239-260; I'. B . JAHN , „Wenigsl habe ich in Wien 
und Koni davon alle Ehr." Dil' .kaiserliche' Phase der Baupoli l ik des Reichsstiftes 
Ottobeuren. ZKIJ 07 (2004). 183-200. Als Beispiel für einen politisch motivierten 
anderen Modus bei einem Bau Fischers siehe B. äRCISZEWSKA, J ohann Bernhard 
Fischer von Erlach's Villa Huldebergat Weidlingau. Architeoture and the Politios 
of Dynastie Identity within the German Empire e. 1700. WrJbKg 52 (2002). 9 5 -
112. 
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A b b . 43: Por t rä t von J . B. Fischer v. 

ß r i a c h , Gemä lde von J . K u p e t z k y (?). 
um 1720: Wien . Karlskirche. 

A b b . 44: Rhetor ischer Gestus Audienti-
am facit, Kupferst ich in Chirologia von 

J. Bulwer, 1644. 

D i e Wurzeln dieser polit isch-rhetorischen Archi tekturauf fassung in 
P a r i s , Wien und Salzburg liegen also eindeutig in R o m : le fabricche sono 
i ritratti dell'animo dei principi, erklärte Bernini 1665 im Zusammenhang 
m i t der Louvreplanung, und mit dieser Auffassung von den fürstl ichen 
B a u w e r k e n als Monumenla virtvMs standen die beiden Bi ldhauer -Archi 
t e k t e n nicht nur in der Trad i t ion der päpstl ichen Baupol i t ik , sondern 
a u c h in jener des ant iken Rom212 . Es dürfte daher auch kein Zufal l sein, 
d a s s .Johann Bernhard Fischer von Erlach auf seinem repräsentativen 
P o r t r ä t in der Karlskirche2 1 ' (Abb. 43) nicht nur mit den Werkzeugen des 
A r c h i t e k t e n , sondern - wie Bernini auf dem Gemälde von Giovanni 
B a t t i s t a Gaulli214 - mi t der Gestik des Redners dargestellt wurde. Der 
G e s t u s scheint in beiden Fällen der gleiche zu sein, nämlich jene in der 
H a n d r h e t o r i k Audentiam facit bezeichnete Bewegung (Abb. 44), die den 

212 \ V . OECHSLIN, D inokrates Legende und M y t h o s megalomaner Arch i tek turs t i f 
t u n g . DaidaloxA (1982). Heft 4. 7 2(>: PETZET (wie in A n m . 4(i). <SS): PREIMESBERGEB 
( w i e in A n m . 72). 151-161; MATSCHE (wie in A n m . L68), passim; POLLEROSS (wie in 
A n m . 29), 149-168. 

2 1 3 A . SAMMER, J . 15. Fischer v. Erlach. Akzen tu ie r te D o k u m e n t a t i o n der Sakra l -
A r c h i t e k t u r in seinem 275. Todes jahr . Wien 1999, 41 (Aldi.). 

- " ( « i a n lioren/.o Bernini . Kegista del Baroeeo. hrsg. von M. (.'. BKKXAKIIIXI M. F.\-
GIOLO DELL'ARCO. Milano 1999. Ka t . -Nr . 70. Kat . -Nr . 14. 
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Beginn der Rede anzeigen und das Publikum zur Stille aufrufen sollte21-. 
Gemeint war wohl jene Stille, die die Betrachtung der redenden Steine 
und künstlich-inventierten Architekturen Johann Bernhard Fischers von 
Erlach ermöglichen sollte. 

* * 
* 
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