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d ie Mögli c h kei l, daß Cl' für den t\de l und die K irche in \Jähren und für den ~a i ser in 

'vV ien gearbeilel hal, n icht unbedingt \on der lIand zu weisen . Hier können freilich nur 

3l'ch i\'a l ische Zufa lJ sfunde .\ ufkJärung schaffen 10). 

J"hr 

1675- 1H79 

Hi79 - lß9ß 

1679 - 168R 

1ß82- 1ßS.J. . 

16HCl 16m 

1683- 1(j!J5 

1fiR3 

lfiR.J. 

lf;85 16f1.J. 

WJ4 lIOO 
169..1' 

1fi9.J. -16~fi 

zwischen 1 ß75 u.1HH.J. 

lß75u.1WJ-! 

naell 1682 

IV. \ i\' erklistc J ean BapLisLe MaLheys 

Rau 

Pr~lg. Enbi"rhöfl. Hr ... idclll 
~chlor~ Tmi 

K rCU/.herrn ki rehe 
Kl oste r ~traho\\'. ~li<lo,tlrakt 

~I. J osl~r4ir('I 1(" und I\l o~t J' (h'r 

l,-arm (' lil (,J' inn (~n. I\.I('jll ~eite 

l'lal\, I\losler O . Ci,l .. 1. ".orn"au " 

2. Prülatllr, Cl. \\'c llI. e lkirc" " 
\,\ 'uld saiiRc ll, 1\lo'ilerkircll(', als IJ C' l'al end er 

Arehil<,kt 

HO!I' llhau s, Sc hloß. Pliin e für \ USIHlutl'll 

Ob"rleutensdnrl', Kirche 

()brrgeorgetllal. l\il't'll r 

Pr<.l g. 1\3i s. Hpitf:c ltul r nltl' deli) Il ri.Hlscllin 

hirt " c ~ 1. .\da lberl \ \ll sladl ) 

I)U\, 1\eue., ~cl"of\ 

Pliine I'iir das II 0,p ital 

P rag, Pida i!'l des t; r<ll'en Juli. Fried 1'. \ o n 

"~alds!pin Olm (~rl1l1d Priund 

Pl att. Ilpu!r BucfJlIoj-P;dnis 

Bau"err 

.loh . Fril'drieh CraC 1011 \\ alelslein 

" f'nl.l':-.Iall!' \ dalbrr! C: r;t!' , o n SkrnIH'rf{ 

JolI. Frit'd"ich C;ral' \011 \ \'ald slcin 
\I,l J hacinlhus !l ohln"n 

1\. ~lise r Lcopold I. 

\iJl .\ndre", Trojcr 

\ hl ~Iartill 1)0 lll1", )'o r 

Johann rs .\ deH n (;rat' \011 lI arras 
Joh. I' ri edri rh (;ral' 1011 \\'"IJ,l('il1 

K"i ,pr L('o pold I. 
.1 011. I ~'r i!'drifh (;ral' \on " -aidstein 

I n d ie ... e Lisle sind clrri Baul C'/1 außerll.dlJ Pra g ... nicht :Jul'gellOllllTlPn, wril e ... IIIl S /licht llliiglich \\ (11', di r Orte 

zu be.·wclH'n und lJJ'<-IIJ(:I.Jlill'e Bild!'I' ulld Pliilw tur ~li"crt{lriclltlng zn rrhallrn, E ... Sind die:, dip Kirchen in 

\i old:JlItei n lind Launiowic, dil~ narh Frind. Dir (; p"rlli chl C' ei er Bi ... chiil'c lmd Ertbi..,cl!ül'p 'un Prilg. Pnlg lH7H, 
S. 22(;, durch Johann Frirdricll \ un " ald"tf'in Huf eigr /l p Koslr n crri clIt l'1 \\ urdl'n, u"d das Fr;mzi~kaIH·l'kl() ... lcr 

in Za :-i J1luk , d<ls dllrch den Craf'P/I \doll' ~lt"l'l1herg gc~ tin ('l \\unle. \ gl. \ . Potl laha , Po~"atll;l Ini ... la krido'st\i 

('e,ke hl) , I Praze 1910, I) il. 1\' , ~. 141 1.J.9. W i .. könn en dah er yorloulig lIi ehl entscheiden, ob di ese Baulen 

beslimmt zur \\ c['krei"e l\Iath c.\s gc ll ö ren. 

10) Es b{'~lellL ülJrigrns di e g rol5f' " ';Ihr!'ll'heinlicllkcil, dar~) dpl' Bau des KI'I' lIt,II( 'ITllkl o!'ilp J's in Bl'c"i lau (he\lle 

\l allhia:;-(;.'n1nil~illm ) in ~(: in c n Crulldcntwürfrl1 auf' ~ I alhc,' Zlll'Ül.' kgdll , dl' l" lml r r dl~m Cro IJmci~l('r Juhann 
Fri edri ch VOll \'\ aidslein !'CII' den hrcu'Z hclTll onJcll liitig "~lr. Do1' Bau ist IG9f) durch d en HIlS ßUJcl'n SlHtn
melldpll \Iaurprm eist(' r ~ill)OIl \Yi f'de lllallll begonnen worden, Dil' g'pgen di r ()d r r Rc\\rndcle Somnterpl'älalul' 

i ... l \on (;hri"topl, Fi sc her uus Frcibe rg i , Sac h"'I"1l und r inc lI1 u/lbrkannlcn _\rclliLC' kl cn IJilli',uge.füp:1 "ord en. 

Vg l. I,' ranz. Lal1ds lJorgcr, IlI'I""'''. 13 crii llllll o l,u l"t,liillcn HrI .7fi, Lci pzig 192(i, ~.l~(; Ir .. "nd P"llak ill der 

Scl drsischrll Volk s'ZC'i lllll g 1914, "\1'. :j70 \0111 IJ, l~ . Schon (;urlill i~l dip nahe \ P I''' ;.ll1dlschtl i't 111il. dC'111 Krcuz 
herl'nkloslcr ill Pr;Jg" nu[gf'Jidl cn : "dip ... c ll)(' pt"as lro(' kcnp \ cl'E-lii lldigkl' il ulld ruhiRl' \ ul'lIphl11heil in c!rll l'in

(':H: I,CII g roß e Il lind doc h \ o l' ''i iclilig gegli L' derlcll POrJll r ll !" 1111 Pl'intip ist tal s~icl di l' h da :. ßrl'Slllll Cr 1\ I'Pul.herrn 

kJo!'ilr l' 1I 1it FOrllllJlif'l'lIl1gcn \,p["wtlndt, dip \ 1<lllIP) ill ~Irallow lind ;)111 BIICIJII O)- Ptilai s 7UI' Anwl'lldl l llg gC'lJl'achl 
I lal. lJa s Arelli\' dc's 1\"C' lIZ1ICrrll ord clI "; i ... 1 lci dt'r ~ii ll 'Z licll Ilngcol'dlll'l lind tl'otl. l' ifrigl' n SlIl"hrl1s j:,t es uns bi s
hor nielli ge lllnge n, B",,,,l<loll :lU ('""Iind r ll . IIi,l o l'i , rI", ~liidlr lJi l d r l' Ion C. (;urlitt, 13d. \ 111 , Bres lau, Be rlill , 
1906, S. :l5. 
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Ph ot. SIell I", Prag 

1. Di e er zbi sc h ö fli c h e R es id e nz (1675- Hi79) 

Di e ers te :\[aßn ahlll e der neuen erzbi schöfl ichen Regierun g wal' ein Ne uba u ihrer Res idenz I). 
Dazu h atte di e yerm ehr te polilische Bedeulun g des J~irc h e llfürs l en aufgeford erl , ibre natür
li c he Verpfli chlun g zur ReJlräsentation , aber au ch der Zwung ein er s tärker en Betonun g 
kirc hli cher :\[acht gegenüb er der aufstrebenden weltli c hen. l ind sc hli eßli c h war J ohann 
Fri edri ch von \raldstein I'ornehmli c h durch das Be ispi el cl es Gra fen Jobann llumbertvo ll 
Czernin a nges la chelt wordell , dessen ri es iger Palas t a ls Protes t gege n die l\.ai serburg eben 
in di e Höhe gesc hossen war. 
Di e alle erzbischöfli c he lJ o fh a ltung scheint ein Bau der sc hli c htes len Art gewesen zu se in . 
Auf Sa cl cler s bebnnter Prager Ansic ht von 1öO(j lu gt hinter e in elll pavill onarli g ges talte ten 
Gebäude di e kahl e un gegli ederl e SIraßenwand eines a nsc hein end gJe ichbre iLen Hauses 
h eJ'l'or. Sein e Dac hgege nd "ar belebt cl urch e in en Giebel, den zweifel losen Vorläu ('e r des 
jetzi ge Il ß elveder eau fbau es . H.e präse ll la til'e .\ns prüche sc hei n t der Bau trotz se in er Sgra
fiUOlll a ler ei, clie ill kl einen Res ten heute (a n der Hofse ite) no ch lIabrzunehlll eni st, ni c ht 
befriedi gt zu haben ; se ine Zers törun g wird daher k eill groß er Verlus t für di e a ll ge lll ein e 

1) Prag, KreU/hcl'l'oarchL \' , Hal iones Aedificium Archi-Episcopalc Pl'agense s ign ~ln lcs ab anno 1675 u 'que 
. d a nnUII! 1679 inclusir e. (Vergleich e A nh ang. ) 
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Cl 0 [J Cl 

0 o JJ D UI-J 
(~ 

0 fj-I _~ . 
~rb 

\ lJ h.2. I I,-, rgli t/ . P laU S:l l lll lllll 11g, Elll" " ,.r '/' 11' j' I'l.bi sC' hii l1i dll-'n H ,·~ ;dl · 1I 1 in P,·ug. ~\ ' hni l l (un\o ll t' ucll'l ) 

Baugcschi c hl c gcwcse n se ilI . Alle \Iuuerl e il c s ind jedoc h in den Ne ub au üb ern ommcn 
word clI . \u ch sc lw ild di c alte Hallill cint e ilung auf di e neue Einflul~ ~e ll o llll e ll zu ha ben ") . 
Oi c Pl iin e zu de m Ne ub clLl s ind o hll e Zwci fcl Ln Ro m eliLwo rfcn 11 onlen. Geh ö rt der heut e 
1I1l Fürs tenb ergsc hell \ rc hi v zn PCU'gILtz yerwahrtc, unh esc hril"l ele E ntwurf ein cs P alas tes 
untcr di e Pla narbeit cn zur erzbi schöl"lLc hen Hcs Ld (' nz, dann war di e I\e~ id e nz zu ers t in el cn 
Formcn ('i n e~ rÖlIli sc heli l'alaz7.0, vo n der Art dcs latc ran e ll s i ~c h e n ctwa, gedac ht :1) (,\hb .2) . 
In Prag, a n Ort und Ste l/ (', lI"erden di ese erstcn r Öllli sc hcn Id ce ll ins \To rdi sc he und Lo kale 
ulll gc priigt, wo hci di e Einw i r ku lI ~ des alten ßau c~ e in e ni c ht zu unt crsc hütze nu e gc\\ ese n 
se in d örrt e. Di c Planungsgcsc hi chtc ersc heillt kallm sc hr vcrll ickc lt , da \I a th e., de n Ba u 
vo n all enl \lIfan g a ll in Ilünd en ha tte und de n \bsich ten des Ibu IH' IT Il im mer ZlI Ge bo te 
war . Oi c ßauarb eitcn begillJl en 'I m 17. \ug us t 167:) und daue rn , die 11 illte rl ic be n Cllt cr
hrec liungen na türli ' h abgezoge n, bi s End e des .Iahres ]()7n. Sie hah ell a ll ge~am t c n I\ os tc li 
2("i2 113 11 ~Ij kr 13 ~ allrgczc brt, darunt er , crsc hlin gt ei e r Pos ten de r \[ :Ill/'e r- ull d S teinl1lclz
a rb eit c li a ll e ill üb er 11 000 11. Der Lllt eJ'/leh lll er dcs Baul's war Fra ll ccsco Lu rago. Es nilll/llt 
ni cht II ll/ Hler, Uill ill/l die altc ll Be kanllt e lL der Hauf{esc llsc ha fl C lrl o Luragos gesc ha rt zu 

sc hell : di e S t e inlll c tZlll e i ~ t c r Giol . Hapl. Pozzo, fr anc. T orn' , e iol . Ha pl. Pas~erilli mit ihren 
\l allllsc h:d'te ll , de ll Stukkat eur Gi ov. l3apl. Boss i Illit sc ill en (;ehilre n. "\ o n d l' 1l a llel ere Il 
Arb eit ern s illd ill der Hec hllun g nalll cntli c h au rgcl'üh 1'1 : der Schl osser I\us pa r \rc ir~ ko pr, 

der Drec hsler Il alls Geo rg S paur.y, der Ilo rti sc hl e r \brahalll S tolz, der PrJasle rer V,delltin 
S taa b. \u ch \[ a th e., is t einili al ge ll " ",,t , a lkrd i Jl ~s ill e iJl er lInhedcllt c llLl en Sac he. Ih e igent
li c he Ha lI a kt e Il rehil'n , helr(, l1 di e Da te ll bei den H.ec b"llngse i"triigl' " ülH'r den Bll uro rt 
schritt unterr ic ht CIl . Danac h 11IUrS di c ll es id r nz ill sc h" ell em Zugc erri c htel \l o rd eIl se in . 
SchOll Hil i :>. I)ezc lilber lIi71i \l crt/ r n d C1l1 l3i ldhau cr , desse Il '1 a lll e le ide r Ili ' ht ge na nnt 

' ) t' runliSek Ekerl. Pos", ln" II li'la kritI . 1.1 . 1Il{>'la Pra hl. Y Pr,," 1883.1. Bd ... 1U7 : " "p ie S\' . J unu I~;' i l 
le i · \ "a laci ar .. ibi kup, kenl. 

8) Arch iv d es Fürslen ,"on Für' lenberg zu PürglilL. P lallsa l11l1l tung . 
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is t, l'ür 4- r e li e ft erte L ö we n und 2 Adlc r um Cnlerbalke n des T OJ'gebii lks 50 fl \'era brc ichl. 

\111 T or sclbs l is t cl ie Inschri fl e i ngeh a ue n : 

J oa nn es Frideric us 

J\ !DCL 
Arc h ie p. Pragc nsis 

XXYl 
Die größ ten ,\usga b e p o~ te n ['a ll en auf di e j ahre 1675 und 7 (-) . \ o n da ab fli e ß en di e Gelder 

spärli c hcr , so d a ß also Ende ] ti76 der Ba u inl Ro hc n lä llgs t \ o Ucnd e l gc wese n se i n dürfte I) . 
D er Ba u d erjahre 1(j75- ] ö79 j,.; l ni c ht m ehr rein erhall c ll. Ein L 111 bau in d e n Jahrcn 

17li.J.-li5 durc h J o hann J ose ph \\'irc h hat ihn unter d e utli c her Einwirkung d e' C la lll 

Ga ll as Pal a is in d er Bre it e ne ntwic klun g und inl Au[,bau entsc lll'idend reriindcrt, ihlll in 

de n de ko ra lire n Einzelhe itc n de n Ha uc h c in e~ za rt e n ltok o ko gegebe n j). Gm d e n ers te n 

Zu~ t : llld zu erh alten , IllLi ssen di c l ~c kris alilc abgcsc hniLle ll , d e r Rundb oge n illl Ge b:ilk d es 

.\Jitl elrisa l iles, d e r fl achc Dre icck sgiebc l des Belved er es a us de lll Baukörper a usge m c rzl, cl ie 

ga nze Ba uzicr abges tric hen lI erd e n. Übrig bl c ibt dann e in Ge büud e ,"o n d Clll .\u sse hen j e nes, 

das in e i ne m schI ec h ten K UI) ['ers ti c h vo n \V Cl"ller (A b b. 3) d arge~ lell t is t 6): Ei n s i e be nac h ~ i gcr , 

3 1/; S toc kwerk h o her , r cr[1utztcr Jl a u- und Ba cksle inb a u r o n d ClIl \ c hsclll e rb ii lini s 2:3:2. 

') P r"g, K reu,hrrrn arch i,', FuL rica Re,iJL'nl. \ reh . EI" P rog<'n, . 1 G75. D ie Lei ... Sle lle über l\lalhey 

tlP i r~l: Dem I!. 'l nllt.ari wegen des g laß 'lall"rs 1 f l. 5-1 \"r. 

") llugu Schmerber, P ragcr ll auk lln; l UIlI 171>0, S ll'a (~ I",rg H1l3, S. 33. 
G) Yergl,'ichc: At.. r iß- ulld ' ors lell ung der Illcrkllürd ig,lell Pro' poele x. x. der kgl. Lühm. Haup lsladl Prag 

geL. , . F ". Bcrnh . \ Vem er, S iles. ( llre· lau). Augsbu rg. \l" rl. EngelL rech l. Die Sliche si lld um 17:20 a ll 

zusetzen. 
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.\b ll. I. n l'!.oll s lr ukl ionsski1.1.1' tI ., /, 1' I'/!J isc hii lli !'lH'l1 Hps itl '·/ I1. ( n. o /ubiJ1ulitH I \011 \\ "1"111'1' Hud BaulH'runrl ) 
Zj'Wlllllll t y 1'0 11 Iri''' . S . R II I/ C I' 

Die drei inneren Achse n s ind zu eill l' r sch\\' ilcb vo rstoßend en Einheit Zllsallimengruppi ert 
und durch e in oben aufgese tztes Belvcdcr c in I'ertikal elll S inne noch besonders "h er aus
gf' hobell . Lisenenartige StreifeIl gli edern dCII Aufriß der lIöhe nac h, ei n l" o nw l cngc~i lll s 

lllit Ji gurenl oscr \Ll ika di ent als obercr , \bsc hlur~. Ist dem Kupfersti ch wi r kl ich zu trau elI , 
dann balten di e \lczza nillfens ter des .\Iillelri salit cs Yi ereckfOI'lIl , di e Fenster (J es zweiten 
Stockes ge radcn Sturz, bild eten Po rtal und .\Iillelfenster des ers ten Stoc kcs ein e restgc rügte 
Ei n bei t ( \bb . cl-). Di c Fellsterl'crd ach 11 nge llll' Cl ren te il s c1reiec ki g, te i ls rund bogi (Y (Seglll clI te), 
e ingela se ll c Vier ccksJeld er zeichn cten di e FClIstersoc kel aus. Das Belve dere trug ein ge
schll'ciFtcs D ac h mit Lukarn en, all es übri ge Dach wnr saLlelfö rmi g. \ber di e Ge bäud epro
porti on auf dem Stiche ist l erl'ehll. Der wirkli chc Bau cntl'illt et kein e so lche h.raft der 
Iföhenentwi cklung. Breite und ll öhe stehen li elill ehr in ein r lll ausgegli chencll \ erbäJtnis 
zuein and er. Fern er s i nd i 111 ei lIZel II cn di e Zwisc benrii um e 1 0 1l Fenstervcrd achun g und 
Gurtges illls falsch gege ben. Di e F enstcr des Lnt ergcschosscs und drs 'IlezzClllins hiin gen 
fa st unnlill elbar alll Gurt gcs ims bzw. alll Unterb alken des I1a uptges il1lsrs, und das natür
li che lnt en all illl erstell Stock ist eill II'cit geringe res als bei \Vern er. \uch e1ie Bauglie
deruli g \\'erJI e rss til1l1l1t ni cht ga ll z. Die H.ustik as treifen il1ll ntergesc hoß des jetzi ge Il B[lues 
sinu alt, ebenso di e aul'ge legten läng li ch- rec htec ki ge ll Pl a ll en des crs tcn Stockes und di e 
Ordllull g des obersten Gesc hosses war zu, crl iiss ig tos kani ~c h , ni cht c in c einl'ache Li senell 
gli ederun g. Die aul' delll Sti che sicht ba re \Ves tll and des Gebäud e ' ga b sich schlicht, fa s t 
ohne stärker betonte Gliederung. Nur unterbrac h di e Ti efcnführun g der jähe \"o rprall eines 
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\hb.!). ~('hloß Holcuhall s bei Gö ,'kall ( ~ordbiihmcn ). (;a!"lpnsl'iIC Ph ot. Picl : lI cr.l\ ol/l o/IlU 

sc hmal en Hi sa lites, dessen senkrechte \Vandun gen übel' das Da ch e lllpo rs ticßell und mit 

gesc h\\ e ifl e r Dachhaube ~ ich bekrönten. Die Ostwand hingegen entbehrle der HisalilbiJ

dun g und war un gegliedert, so daß s ich hieraus f'ür da s Gesamtsystell1 d es Baues e in 

as) I1Ill1 e lrisc bes Verhältnis er ga b. 

Sch o n aus dem Gesamtcharakter der Fassade li.est Illan das zur I3l0 ckf'o rm Zusa mmen ge
packte, krafb'oll Plastische des Baukörpers heraus. Denn sie präse ntiert s ich als AbschlufS

liäche e ines Blockes, nicht als \Vancl an sich , ohne Bezug auf' ein D,lhinter, sondern als 
Seime e iner kubisch en Gegebenheit. Diese o bere Einheil des bl ockf'örmi g Gestalteten unl

spa nnt wie in eh ernem He ifen da s mit großen Spannungen ge ladene System d er Unter
teilun ge n, das un gewöhnlich is t. D enn obzwar di e \ Vand ron lotrecht wirkend en I\'xafllin iell 

durchzogen is t, die gegeu die wa grechl en Enlraltungen der H.u s tika ~ Lreif'en und Gurlge
s imse mit grö f~erer Vehemeuz der Daseins,'erkörperung begabt s ind , bleibt d oc h all e r Aus

druck der Aufwärtsbewegung der Fläche verh a ftet und darum se kundär innerhil lb der b'.lu
li c hen GesallltlVirkung. Dies bekundet e in architektonisches Denkeil in ko mpakten i\[ass('Il, 

cl ie \\ o h I durch kleinere .\u f'baut en Be tonun gen im Si nne des se n Iuecht ,\ urste igend en 
erhalten können, deren Vo lulll en ulld Gewicht aber dem ,\rc hitektell di e Grundlnge eies 
BauefTekts bedeuten. Zugle ich wird die küns tl eri sc he He im at des Ba ues o ffe nbar: e r is t 
ein itali eni sc hes Gewächs, se in Mutterbod en das flom des 11. ,Jahrhund ert s, wo d er wLir-

_\Jün c hn c r Jahrbuc h der bildendeu hun sL. \.F'. 1\ . II.~. 
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fel förlll igc Palasttypus die r e i nste _\usbild un g 

erfahren hul ' ) . Doch wird sic h kaum ein 
in allen Punktcn zutreIIendes rö misc hesVor
bild aufdecken la sse n, \\'eil in dcnBaukörper 

Elemenle cingesprc ngl s ind , die durch aus 
nordisc h s ind und die ihn sogar, allerdings 

mil e ini ge m Zwan g, auch als Glied c ine L' 
bö hmisch en Entwicklun g, dic frcilic h zul e tzl 

wiedcr im It a lienischen verwurzelt is t, bc

greifen lassen k ö nnt en . D enn ihm unlllillel

bar VOI'UUS in Enlwurf und Ausführun g gehl 
d as kompos iti one ll ga nz ä hnli ch gcs ta lle tc 

Schloß R o tenhuus (be i Görka u, ~ord böh Illen) 

(Abb. 5), 1fi75 I·oll endcl., dus zur Gruppe 

Raudnitz, Bil,in, KrzeLllu sch gehörlund über
lieferun gs m1iß ig clelll Antonio deJl a P o rta zu

gesc hri eben wird ~) . ~[a th ey dürfte e s ic he l' 

gekannt haben, da cl' später mehrfnch in 

Ro tenhaus nachwei.sbar is t. Es is t e ine qua

drati sche Vie rllü gelanlage auf ge walti ge n 

S ubs truktion en, dcn \kzen t trägl d ie Park
se itc, d ie mit großer , z\\'eiarmigerFreitl'cppe 

ZlIsa Illlllen kom pon iert ist. Sie is t 13 F enster

achsc n breit, 2 S tockwcrk hoch, di c 5 in-Ph ot. \ oj l ll 

\hb . G. Errlli "l' hii l1 i (' !I (' 1 \I ·~ id i' 1l1 . Trcppf' nhuu s 
n er~ t en \ c hse n bild en e in schwach 1'0 1'

sprin ge ll des l{ isa lil, delll e in ebell so breite]' \ufbau von 1 1/ 2 Stockwerken llö he aufge

sc hi cht e t is t. Di e ' erhälln isse des Baues s in d zwar and ere, es ge ht aJJ es mehr in d ie 
Breile, <tb er de r Gedanke, delll Gebü ucl e durch e inen ,\ ufbau e ill e d o minierende 'lilie zu 
grbe ll , ist hi e r \\-ie be i d er Pr<t ge l' Hes idenz derse lbe. Nordi sc h, im besond er en .. Prage risc h" 
is t ,lu ch die J)<t chCorm des Bell'cdercaufbDues der Hesidenz . S ie is l \ o n delll kaiserli chen 

Lus tgartenge büud e g le iche Il \famens auf dem llrad chin hergeno illm en 9) . , ebell diese n 
böhm ischen Elc mrn ten s tehen I'ranzös ische. Di e Hus tizi el'un g des Cntergeschosse8 mit ga nz 

dü llll en durch laufend en Lini en und die aufge legten längli ch rechtec kige n Pla ll en im 1. S toc k 
s illd fra ll zösisches FOl"llll'ngut d es 17 . .J a hrhundert s , LInd im Rh) thmus der Gesch o lHo lge 

111 1' In der Stl'Llktul' d es \uJ'b aucs (man l e rg!. di e Schnilt e!) ge ht die F<tssade zusa illmen 

' ) \ ~ 1. Ciuli o \I " ~ lli , 11 Darorco a H" ma , Partc I t a, Pala zzi, Torino 1912 lind neuerdings da s " on 

11 . Ho", ' IJI'a l'l ,c il(' !c und kOllllll c llli c' rlc Hllclt Il.c·illri ch \\ öll'flins. Hcnniss; ln cu und ß ilrUI.:J... , 'l ii nchc ll UJ2ü. 
d) \ g l. ] )i l' Garl C' nall lagc>n Ö~ l c rrc i ch - t- lIga rll l:i in " orl und Bild , herausgegeben \ on u"[" DC lld rologischcl1 

(;" >1, 11,1'1." f'l IUr F ürd,' run f{ d ur Gehült"und u und G a rlenkunsl in Ö, lerJ'uicl, - L,n gar n ; lIeH Ü. 'V ien 1914 

" lU . Die Ga rtennnln g,'n Se i", ... DurchlauchL des Prin zl' ll GoLLf "i"d I.U lI uh e"l u" e-Lnn~enIJU rg in HuLhcu 

kllIS S"iLI' 7U 1'1'. lI,nt Ü . ZI 'c h , l[" in,i sc he BaLl\\ c isc in Sac hse n lind 'Iunlhöhm cn, Dresden 18U8. Sei Le 
1 (iU .\1)" . ..l7:1. 
0) \'gl. 0 , '' ,", P ullak , SLudien tur Ges chi ,· I,l r de r ,\ rc l,il e ldur Prags 1520- 16UO . .I b. d . k .. d. a. 1 " :\ \1\ , 
\\ ie ll 1U1O. 1 , S . 85 . 
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mit den mittleren Teilen der Ostseite des Klosters Val de 
Grace in Paris. 'Iöglich, daß hierbei Jlarot die Verillitt- J,._ 
lerrolle gespielt hat '0). Was aus dieser Aufzeigung der ==:::::"'=~==~;V;'::=-I 
Elemenle, aus denen der Bau sich konstituiert , hervor
geht, isl die Erkenn ln is, daß er nicht in der Kraft ur
sprünglicher Anschauung entworfen ist, sondern ein 
kompilatorisches Erzeugnis darstellt, dem die Auffassung 
zu Grunde liegt, daß durch Wahl und Ycrarbeitung des 
anerkanllten Guten in der ,\rchitektur ein Höheres und 
Besseres sich schaffen lassen müsse. Trotz der nat.i onalen 
Verschiedenhei t der Elemente i . t aber alles geeint durch 
die Stärke der baulichen Idee und die Rasse eines höchst 
persönlichen Geschmackes. Der Eindruck, der VOIll Bau 
ausgeht, ist daher entschieden ein großer und vor
nehmer. Doch werden die Mächtigkeit des Bauvolumens, 
der ganz auf würdevolle .'lIassenbewegung gestellte Au[
bau und die äußers te Sparsa mkeit in der Verwendung 
yon Schmuckmilte ln erst auf der FQlie ihrer Zeit in dem 
ganzen Gewichl der Bedeutung für die Prager Bauent
wicklullg verständ lich. Denn sowo hl das Clementi
num ll), wie das grandiose Czernin-Pal ais '2), die bei
den künstlerisch werh'ollsten Profanbauten der Zeit, 
entfalten ihre Stärke in ein er reichen plastischen Bele
bung der horizontal entwickelten Mauermassen, die 

V<f'fJ 

Hrad&aMHJIIJmistl 
Q 

-"0 

/lach dem Prinzip der aleichen B.eihuna gegliedert sind ,\('h .7. PI'n,il",lio" dc,azhi,.höllid,e" I1 e, id,''''. 
v v uad. dl'm Kalas t("-p lau 

und innerhalb derselben dem plastischen Detail die 
RolJe der Aufrauhung der gllllten Wanc1flächeim Sinne einer maleri sc hen 'Virkung zu-

'0) ""gI. J. l\Iarot, Große Ausgabe, Exemplar d . Bibliothek des Berliner Kunstgewerbe -:'IIuse ums. 

11) Dic Haugeschichte des Clementinum ist noch un gekl ärt. Aus den J es uitenakten im Archiv des Min. 

d. InnCrtI zu Prag geht hervo r , daß das K o ll egium ein e lange Bauzeit h atte. An Kontrakten s ind fo l

gende erha lten: 1. lIlit Carlo L,,,'ago: D e fundamentis collcg ii 3. Miirz 165·1. über den Trakt ,.mn 

der grosson Collegii Pforten an der Kirchen ... bis hinunter an die Plattnergasse" vom 1. Mai 1655; 

"Contractus pro Fabrica Collegij c irca adclitionem U nius Ulnae in altitudine J11urOrum et e,\politio ll elH 

Tractus :1'" Contignationis" vom 6. April 1656; Contract üLer di e \ Veiterfül"'ung des Ko ll eg iums "lOn 

dem Eck , da es aufgeheret, we iter hinau,E in die Platnergaßen biß an daß Kirchol St. E ligij im' lu

si\"c yon 14. Fehl'. 16GO. ConlracLus c um Dno LUl'ago circa cx~o l utionem rcsiclu<lc S umma c compacla lac 
pro Fabrica Collegij quoad Part elll septrionalenl una cum T em pielto Sli Eligij v. 27. ~ I ai 1662; Con

tractus de Tractu interrn edio Co ll egii usque 3d Tur ri m lloro logi j cum C rad ibus inclusi ve. August 1665; 2. 

mi t Francesco und Carlo LUI'ago: COIll"actus de Traclu Culinac et I\cfec to rij. 1. J\Iiirz 1669 ; 3. mit 

Francrsco Lurago: Contractus Aedificio ColIl"gij perficielldo ubi antea erat a ltana. 19. Juli 1674. 4. mit 

Domcnico Orsy de Orsini: Contracl über das vom lIeuen Hefektorium gegen d ie Plattnergasse sich e r

streckende Gebäude. 29. Mai 1679. Bete iligt sind lerner di e Stcinll1ctzll1cistcr Franccsco Ton'c, GiO\<lIll1i 

Baptista Passer ini, Martino Lurago und Bened ikt S pincta. Die Baugesc hich te des C lementinull1 wird in 

unserem Dinzenhoferwerk eingehend Lehandell werdelI , dort auch r eichlich Aktennaclll\cise lind Pl all

malerial. 
"") Vgl. Schm erber a. a. O. S. 12 u. 0'. Dort ist nicht gesaf(t. daß Lurago mit se inen Leute n bele ili gt wa r. 
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\\ e ige ll. Di r~ cl1 Hald en i{rgcJlLib c l' bcdeut eL di e Hesid cllz r ine ll \\ esenLli chen FOrlsc hrill ; 
denn bei <I r r Fassa de SO II Ohl , wie be i der \\ es l\\ anel s illd durch zentral es Jl ochtreiben 
der BaulIlasse inll crhalb d es Gesalillkör]l ers domini erend e \liltelahenl e gesc haffen. Sic 
bringe Il cin e Gli ederun g in den Bau hin C' in , die beim Czernin- Palais durch \usbau chull g 
ck s k O Il ~o len ges lülzl rn Balko ll s Z\\:lr leise l ersuchl ist, aber ebc ll so \\ clli g I,"ie bcim Clc
lll elltinUIll tro lz l\..lIppclulig 10 11 Fe ll sle ril chse n fühlbar \\ ird innerhalb dcs GestimtkOIll
Jll e.\. e~ . 

Yor der hohell kün s tl C' ri ~c h C' n 1\1"011"1 des ,"\ue)c]'ell sinkt di e inll enrliumli che \u sgeslnltulig 
de r erzbi sc höl"li chell Hesic]Pn z ill B esc h e id e nh e it l ~) . Es ist fre ili ch ni cht gan z I(' ichl , aus 
dP11 \ erli nd erul1 gC' 11 dC's spüleIl l H. ,Ja hrhund ert s di e ursprün g li che Ge~ tall des llineren hC'r
ausZLIsc llii!ell . Denn im Detail is t Hll es and crs und in dcr Raumfonll IIlan chcs Lllll geälld crl ; 
doc h SO l iel sc heint fes tzuslehen, dafS das dureh Pfe ih'r ill drei. Schiff(' ge te ilLe Yes libülllliL 
den I\ isc hcllbegrellzungell inl räulilli ch r n Zustilnd zum\l,tlh ey- Bau ge hört , ebenso di e 
lillkcr lJ and a ll gcsc ld ossc neTreppenanl agr, di e LlIIi ein eIl ausges part en lä ll g li chrec ht eekigen 
Sc lw cht in z\\ (' i. Lä ufe llillilltuh epudes tcn hoc hge l'ührL ist ( \hh .(i). Oben elld et s ie in I'reicr 
Ib ulld ich keit. DCII Zi 111111 1' 1'1'011'1'11 ind en eill zel li en Stockll crkC'1l si Ilel keine Korrid ore \ 01'
w' la Kcrl , di e di.C' 1I111 C' II Pilll (' ilulig ilul" eillel1 bl'fjuc l1l zu erfasseJid en räumli cheIl '{enller 
brillgcn 11 CII·de ll. So c lll ~ l e hl beill1 J)ul -c hsc hre it r n d r rsc lbel1 de r Eindru ck des lIillkürli ch 
.\rldi l'r tell lind in eill:lndl'l' Gedrä ngle ll 101l nl eisl g le ich hohell Hüull1 ell und tro lz der 
durchw, ['üllrl r ll I';nnlad e - üb sie \" 0 11 \1 ,ltll e,\ is l oder 101l \Vireh ka lln Jlur aul" Grund 
deI' (gefic l1l1'ül'li l-j Lllllll ög li chell ) \lilUCI 'ulll ersu chuli fi fcs lfies telll \\ erd en bl e ibtlli cht da ~ 

e efühl eill er slrell g deli JIIII (' llb:lu dllrcllw nltcnd ell fie~e lzlllüßi ge ll Einh eit. Vor all cm \1'1'
I1lißL 111:111 di e Sle ige l'lIlI fi dps P., <l lIm c rl e blli sse~ in e in elll gr() f~) C' n , iiber di e Höh e der cill-
13) Die Er laubn ;"i 7. 11 ('; gr ll c ll Pla l1 01u rnallllH'1l war ni ellt zu erh alte ll . 



zeinen Zill1l1lerllu ch tell h in a usgeho bcnen 

Saal, eli e d och da~ natürlic hc KOlTelat zur 

Gestaltung d es zenlral aufgegi pfe il e n Fas

sade nga nzcll. gcwese n wäre und d i.e m an 

sc hli eßlic h hinl crd elll Gc~ ic ht d e rFa~sade 

l e rll1ul el bä lle. Lnd üb" ige ns läge dirse Ge

slall uIlwm eise, \1 ie wir gleich yorll egneh

mell möchten, auch auf dcr Linie der 

übrigen P alas lb aule n ~Ia lh e.\ s . So sche inl 
es tlI ehr a ls \\ ahl'sc beinlich , d aß.\Ia th ey bei 

d er H.esid enz an di e Raulll e inle ilung des 

all en Hauses gebund en war, zum a l j a I"O Il1 

a llen Bau beträc hlli che \Iauerteil c wicd e r 

vcr" elldet \\ orden s ind . Eine Bindung a n 
die Grund gcstall d ei' allen Baucs s pri c ht 

sic h fern er in der GrundrifHorm d es gc
samlen Baukompl e:-.es , IUS: denn CI' s teIlI 

ein sc h ma l e~ Rechl eck \'01', d esse n e i.J1 ze ln c 
Flügel vo n ungleicher Bre ite s ind ( \bb. 7). 
Der Sch" erpunkl d er \[a~sc lI\ e rle ilung 

lil'gl DUl d elll ::3 üd flügcl, ei er gegc n d en 

Ill'adschinpl a tz ge \\ endel und d arum der 
na lürlich bel orzu g le ist. IJ cr Os tflü ge l, d er 

d ie ka pell c enlhä lt , is t in se in em Vo lum cn 
s lärkcr a ls d er\i\ ' e~ l flü gel,ulld cl ic ur,: prüng

li ch e ::\orch, and d es Baubl oc kcs o hne d en 

;\. bb. fI. PI'al!, 1 ~ 1·l.bi!ichö l1 iclH" Hcsidenz. 
Hii~k":lnd der Fassade 
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Phot. Jloj/tl 

1722- 1726 durch 1. F . d c Oliya und Paul Tgnalz Ba) el' errichl elen Ko n si ~ l orialb a u 1") 
war e lwas di cker als di esel' \\'es lflü gcl. ,'us d em le lzlercn ~ prin gl in d er ~litl e ein brcites 

R isalil vor , d essen südlicher T eil nasenill'li g nach \\ es len l ors tö f~ l. Solche Irregularilä t d er 

\lassem erleilung is t aber nur zu erkl ären a us d en gcge bene n Bauplalzl erhällni ssc n, di e 
i n letzter Hinsichl durch cill c go ti sche Baup arze ll c bedin gl s ind , und 1 0 1' all e lll fl US dcr 
allcn Gebä ud eycrteilling. D enn im Sinnc d er Id ealil ä l deH Würf'e ll ) pus, di e, 11 ie crkannt 

wurd e, d as Subslrat d er \rc hiteklun,uffassung .\la lh e)-s is l, wä re di e unb cdin gte Gle ichh eit 
all er F lüge l das Gege bcll e gc \\ escn . 

") Vgl. Pum. arc heo. Band 3..L ( Hl:2..L) Sei le 28,1 un ler Oli'a. " Oli,'a, dc, J. F. , in Ol,e nyr-set il ik. '.' pra 
cm ,,1 r. 17:3:3 plall)" pro ludni (kol1s islul'n i) Lrakt nfci b. pal[lcl' , Pra.t.C. V (Ivlec h I \('110% ru ku 

,)sk) lu je se I'oloz ka: " Delll 11",,,," cla Oli,a, Ill genicr llauplillan Io n Abmess ung des Plalzes, aillo das Con
sislor io gebauel worden, ulldt l li('l"iilJcr gCllI JClllen \ br iL'ß IJcza hlL 224 fl,'r, T r llOz 1'o ).. u kamen iJ.. Anl. 5i
mO li II rd l i(~ka pi'Cj illl :JjC prücc pro t u li'~ sladJu, zU\i1zlI ic ~cJ~e je pro\{l d ~li uude die I\[l k rc~lol O li\o'Ych. 
Zachovaly sc (h t' J...v ila nce 0 Ii,-0\)" loholo zrl(,'l ni: () ui llanl.<J per ,i ll liquattn) Cl ori ni hnnu li per le spcsc 

falle in rilcvarc il pia llo della l'cs idcnza Archicpiscopalc 1)(')" Onl illl' Ji S . ..I.\J lczza LlC\Cf(1 /ul isl; il lla I\ Lun
signore _\rci,csco,o . P raga li 5 J ugno 1722. J. F. cl" Olila, I ngcllicur-Capilain". Quill;lIllC 
pou r deucenl Florin IllOnoyc COlll'ranl d'AlI emagllc q uc j'aj I'eccu dc i\1onsiClIl' Joscph Langt POlll' dessein 
l i\ I't!c au lIlC'!; llI C, pali !' le Balli ll ll: II C du COllsislu inJ , .. P l'ag, le \ 1. ( k loLc'j' J 7"2'2. L'Cll(l\ al. J. F. Je U li \ :.1, 
l nge" . Capi lain." 
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Der Hof, dessen ösLliche und westliche Abschlußwände in den .\tüten Risalite aufweisen, 
ist durch eine zweigetichoss ige, luftige- Bogenstellung, deren Einzelfor1l1en wied er spätes 
18. Jahrhundert sind, in zwei KOlllparhmente zerschnillen (Abb. 8). Sie gehört ihrer Grund
form nach zum Bau ~Iath eys, der sie wohl im Anschluß an römische Vorbilder (Palazzo 
Borghese) in se ineIl Entwurf aufgenommen hat. Innerhalb des Hauri1erlebnisses wirkt 
ihre ra umdurchspülte Dl't' iachsigkeit wie eine befreiend e Steigerung des durch se ineKlein
heit und Enge etwas bedrückenden dl'eischifIigen Vestlbüls (Abb .9). Verbunden mit 
gewi ssen malm'ischen Effekten, die durch Verschiebungen und Verschneidungen entstehen, 
stellt sie wohl den stärksten Eindruck dar, den die innenräumliche Gestaltung der Hesi
denz zu vergeben hat. 

2. Sc h I 0 ß Troj a (1679- 1696) 

\iVesentli ch anders lautete das Bauthema bei dem zweiten großen Profanb au .\Iatheys, dem 
Lusthaus des Grafen W enzel Adalbert von Sternberg, Schloß Troja (1\bb.10). War bei der 
erzbischöllich en Res idenz das baukünstl erische Interesse auf eine, wie wir sahen, inner
halb der Prager Bau entwicklung neue Hedaktion des städtlschen Wohnpalastes ge heftet, 
so galt es hier eine "maison de plaisance " zu schaffen, die mit der Pikanterie des Zweckes 
clcn Reiz lu>..uriösel' Idyllik verbinden sollte und darum sich freier und lockerer geben 
durfte al~ die ihrem W esen nach zu strenger Repräsentatlon yerpflichtete Res idenz. Zu 
diesen Vorteilen des Programms kam als weiterer der außergewöhnlich günstige Bauplatz. 
1m Gegensa tz zur Res idenz, wo die Verhältnisse die Verwirklichung der ersten römischen 
Bauideen so schwer behinderten und schließlich ein Kompromiß unvollkommener Art 
geboren werden li eßen, war hier in ein sa nftbewegtes Parkgelände am rechten !\Ioldauufer 
ein Bau zu stelLm, der frei von den Fesseln der Rücks ichtnahme auf eine ält er e Bau
si tuation war und die Ideen des Architekten nicht wieder unterj ochen ließ von d er Zu
Jälligkeit örtli cher Bedingungen. Und drittens kam als yorleilhaft hinzu, daß · dcr Bau
herr Jas Bauprogramm ni cht mit Forderungen belas tete, die aus einer Oberschätzung 
gesellschaftlicher Bindungen en tsprange n, so daß also Mathey seine \nschauunge n vo n 
\rchitcklur rein zum Ausdruck bringen konnte. In dem glücklichen Zusa mJll entreffen 
di eser Faktoren li eg t es begründet, wenll schli eßlich eine Leistung zustande kam, die 
a ls se lt ener Fall baukünstlerischer Geglücktheil zu all en Zeiten die Bewunderung der 
Einsichtigen gefund en hat und , wie wir glauben, find en wird. 
Die Erbauung des Schlosses Troja wird vom böhmischen Inventar in die Jahre 1683 bis 
1 6~):) gese tzt. I) Nach den all erdings nur bruchstückweise erhaltenen Baurechnungen im 
Slernbergschen Archiv ist aber der Baubeginn um einige Jahre früher anzusetzen.") Schon 
für das Jahr 1679 s ind in den vVirtschaftsetat betriichtliche SUIllillen für Troja eillgesetzt. 
1680 ist dann ein beso nd erti fru chtbares Baujahr. 1m ersten Jahresviertel werden 1470 fI 
44 kr \ erausgabt, inl zweiten 3894 11 56 kr 11/2 ~ , im drille" 1017 fI 6 kr und im vierten 
(jH2 fI 48 kr :3 .~. Di e weiteren Fo rtschritte sind nach den Zahlcn [1111 Bau selbst zu be
st imlll en. 

Es \\ e isen auf: die lillke ALiantenfigul' der großen Gartenlreppe am Sitzblock die Zahl 
1685, die .\Ielopcn des Fri eses \ '0 111 Hauplges ims des Treppenbalkons die Jahreszahl 1689, 

1) Biihilli sc lws hl\ t' lItar, Band Kal'o lill l' lltal. 

') I-'rag, ~1",e" l arc lli\ , .\bl, F. Troja , Slavua nu", ho tU.m ku y Troji . 
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ALb . 10. PI·ag. Schl oß Troja 167f1 - 9ö. 'I oldaufrunl Ph ot. lie(l e!. 

das Hauptportal darüber die Zahl 1695. Di e Ölgemälde der Kapelle sind mit dem Na
men "Eq ues Franc. ~Iarc helli pinx. 1690 " signi ert und das große Deckenge mäld e des 
Schloßsaa les: " \braham God,y n Antwerpiensis il1\'enil et fecit ao. 1693." Di ese Zahlen 
ergänzen ein paar H.echnungsfragmente. I\m 15. Dezember 1685 werd en dem lIofli schler 
.\brkus l'Ionllenmacher für Arbeiten in Schloß Troj a 15 f1 ,'erabreichL. Zur Hechnun g 
se lbst hat .\lathe)' das Folgende geschri eben : 

"Ja Sur e Comme le \10" mal'que menösier a fai c l lantell e COll1me ie luy ay ordonne 
po ur la Chapell e du palais de bobineze cl e ~Ion s i e ur le Conle De Slernberg 

le 15"'" decembre 1685 J . Baplisle mathe)'. " 

Vom 8. Juli 1687 dati ert ein Kontrakt des Grafen mil dem '1Ialer W enzel llranizki \'o n 
Grcnzenslein wegen Herstellung einer "Tndianschen \Vandl Yon zehn blällern iedes bladt 
Vier Ehlcn h och Vnndt ein Elen breidt" (de r '[al er erhält 500 fl , 2 Faß Bier, 1/2 Zent
ne-r Buller, 6 Strich Korn, 1 Strich 'Veizen , 1 Strich Erbsen). Unte r c1 en "Extraausgaben 
Vom neüen ge bewcle alß Von 7. 9"";' bi eß den 12. dito Ao Hi89" find et sich noch di esel' 
Passus: " dem '1liller Herll1 an Spielß 0 daß Zimm er gegen der Cappellen Vergullet Un d 
die 6 Statuen autI der lIaubt Stiegen angestrichen haben alß Vom 1. 7bris bieß den ]0. 0bri s 
per 25 tag Zue] 5 kr tägl ich. " (Die Materiali en wurden eige ns berechn et. ) [ns ,Jahr l(i8~) J'äJ Il 
danll noch der Beg inn der Arbeiten an den Slallunge n. Am Pfereles tall (110 1'se ile) ko mml 
m ehrere \[ale elie J ahresza hl 1691 , elie se ine Vollendung anzeigt, vor. 
'Vas nun die beteili glen Meis ler anbelangt, so s ind in den Hechnungs bJ'uc h ~ tüc kell nur 
wenige NallI ell genannt. Für die Zeit )'om 6. J anuar bis 20 . .Juli 1680 ist der Steinill etz
meisler Jall Korzinek Bauführer. Nach dem 20. Juli hal S) " 'ester Ca rlolle se ine Stellung 
inne. \111 Bau sind durchschlliUli ch fil s t 100 -'[ann in ,\rbcit , eli e Will \\ eitulis g rüßlen 



\hb . l 1. PI·tJ~ , Schlllf~ T I·oja. Grlllldrir~ 1. Slod. 

lm:eit"/lIl!wy IIlIr ,l, fJrih"" I'" '(, l1lflr 1'(111 Ireh . S.Billl/!r 

T ciJ Tschechen sind. (, \uch das Baujournal iHf in Isc hechischer Sprache ge führt '!).) Schwie
ri gkeil en boreit et die Deulung I"On zwei Stell en in elen Hechllunge ll. Unterm ;30 . . \[ä rz lö80 
i.-;t der Betrag VOll +0 fl in der Re chnung aufgerü hrt : " .... Dem Bauhlllei sier lIa cher 
Haunilz geRc hi eid nll ch gnädigen Befehl " und unl erm 10 . \ugus l eI esse iben Jahres heiß I 
es " .. . r Oll Euhr Ilochgrafflicll gnaden s lüllll e ister \'or dell Bauh ~[ e i s t e r nacher Ruuh
lIilz 3(i 11 ." ( \fil I.lauhnilzi sl Haudllilz gemei nt.) Bezi eht s ich nun diese '1achri chl auf 
\Ialh e, oder ist m il ihr ein and ere r Baullleister ge lll eint ? 1111 ersteren Fall e müßte zur 
Ilchehung der Sc hwi e ri gkeit ei n ,\ul"enlhalt \ralh c ~- s in Rnudllilz angenomlllC'1l werden , 
im zweile ll könnt c untcr delll Haudnilzef B<lul1leister nur \Ill o llio dell a Porta I'crslalld en 
\\ erden. In Raudnilz se lbsl am Sc hl oß der Für~ l en Ion Lobko\\itz Iind cl sich lIic hts, 'las 
auf c in e Tätigkeit \[ ,ilhl'.\ s ral eJl li ef~e. So wird 11Ian \\ ohllllil dcr Vermulun g eilli g ge heIl 
k Ö IIIl C Il , \Jll oni o de Li a Porta se i in ein clll cngerc n \rbeil syorhä ltni s ZLlIIl Gra feIl SIernberg 
Kl's l;lI1d cII' ). Il öchstwahrscheinli ch li egt der Fall ä hnli ch \\i c bei der erzbi schö l'Jicholl 
j{ eH id cll z, \\0 lI ebe il delll I ~ nt\\ erfcnd en \!ath e) der \usfülll'cnd c Fran ccsco Lurago sieht. 
\1I1 01lio della Porla würe also ei er Bauuniern ehlil er. \ Vir sahen oben , dar~\lalhc'y ~c in e 
1>liinl' lIi cht du rch eige ll c \rhcitskrüfl e zur \us l'ührung brillge n durJ'te, dar~ er "Iso gc
lI ö li Kt \\ar, Jl cbell s ich dcn ßauulll crn cb lll cr Iretcll zu la sse n, dCJl \rb ci lsprozl'fS in se ine 
h OIlIJlOJl Cllt l' lI l ~ nl\Iurr ulld .\us führull g, di c SO llst in eillcr Per..;o ll ,ercini gl wareJl , zu 
zprsjla ll.c lI . \[il .\Jll oll io dell a Porla schein cJl \falh e) schon um ß cg illJl se ill e I' Prao-c r 

3) Ellf'lId ;l, k. url'l's IHJn dc·nce 111'. ' {u, la\a VOjtt!ChC1 :-;trl'nhe rka. \ gl. dazu : \ . ßil'llhillllllU,.i. p ri~pe\ k., k dtijin<llll 

"JlI(>ni \ \ 11. , 'nl.. " r cl,i\ 1I S lern" c r , k() - ~l"nd l' r,c l lcid,ki·ho in PalII. arr h . IlJ. \. \ \t\ ( U)~J) ::;"ilc49:2 11'. . der"n 

Erw·IJIl i-.;sc' Illil iillfJt'I',..,l(·r \ ors ic!J1 /, u ht·l1i"tll.f'lI "i ind . 11" dip Urkunden ZlIlIl gro l~pn Tpil illro l ~t' UIlh.l'lllitni s dt'r 
P:diiogr:tplli{' "rilli g f'a I ... d I i'l1 H' rtragt ' ll ~i nd . 

4) \ 1ft. \ . Si,ln , Zel llid. Troja LI Prall.\. \ Prall' 1914, Sei le 9, lind \ . Si.\t:l, CisaJuvna \I ari r TCl'czir Se ~"Y ll) 

ell ol(":1l\ dSillt'11I F,'antiSh.t'lIl L otrin'lh .\11l :t SC' ""." 111 ~.'IH"m :HTi' {'\o d OIl .J Ol-oere lll 11,l\steHHI \ l.;.'lI liku 'l'roj,k{'nl 
une ~.I ,Sr pn a 176--1- . Z\l ~'dh nl uti..,k l (a..,upi..,u T~'de ll S\(}le lll lisld !\ Iois \\ ie.'i lwr \ Pnl/,e 1U14. 



Abu. 12. PI'3g. Schloß Troju. Dt·tail tll'r (;IH(('ntl'Cppe lind S,'SII.'IlI flt'l' Auf"ißgl;>f;lrdlunl-p'n 

Phot, I'o)to 
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Tä ti gkeit en gere, freundsch a ftli ch e Band e verlmüpfL zu haben. Schon be i d er erz
bi sc hö fli c hen Res id enz \\ Ul" di e nahe Verwa ndtsch a ft mit d ell a P o rtus Bau d es Schl osses 

Hotenh aus aufgefa llen. Wird s ie nUll durch di e F es ts teJlung, daß deHa P orta höchs t
wa hrtich e inli ch Cl ls d er Bauuntern ehm er von Troja zu gelte n hat , ni cht ers t üb erh aupt 

ver ti tä ndlich ? D amit ist aber auch e inem Einwa nd begegn et, d e r die ganze Frage auf da s 
JaJl enre ic he Gebi et d er k oJl ekli\ eIl ,\J.·be itsweitie absc hieben m öchte; d en n abgesehen 

davo n, daß durch die s icheren l\u ssagCIi ~la theys in sein e lll Brief an Kaiser Leo pold 
und das Lo b d es Gra fen Do mi ni cus ,\ndreas \'on Kaunitz d em Grafen Sternb erg gegen

üb er j ed er Zweifel an der all e inigen l\.utorsch aJt be hoben ist, d er Bau selbs t enthä ll ke in 
D eta il , d as d em F örlll ensc h" tz A. dell a P ortas entn o mm cn ist. Di cs schließt aber die 

~[ögli chke il nicht a us, d aß .\ . d ella P orta ebenfalb Vorschl äge e inge re icht h a t, durch

gedrun gen is t er da nlit a uf k e inen Fall ; denn so wo hl der Idee wi e d er form alen Ge
s t<J ltun gsweise n ac h ist Troja d as \YeJ'k e ines ec hten FnJI1zose n. 

D er GJ'undrir~ (, \bb.ll) s te llt in se in em Kern e in langges trecktes R echteck d ar "o n 70 111 

Länge und 14,9 J1l Breite. Aus der Garten fro nt sc hieben s ic h an d en Eck en zwei nahezu 

qu adra tisch ges taltete Fl ügel \'on 10,6 111 Breite und 1\,85 111 Tiefe h er aus. S ie s ind na ch d en 
rre ili egenclen Seiten j e zwe iach~ ig, soclaß al so die Hückl age d er Gal'tcnfro nt gegcnLib er d er 
e inheitli ch durc hl aufenden LIo f'front , die 16 Ac hse n zählt , nur 11 ,\ ChSC Il ulllfa fH. Di e 

Sch 11l ulseilen, ohn e die vo rge triebenen Flügel, hab en e in e Lä nge nent f'a ltung von 3 Ac hsen. 

Der Gar tenf-I'ontmiltc is t eine ovale Tre[lpcnanl age zuaddierL 

1\ och r eich er uJld vielfältiger g ibt s ich der Aufriß (,\bb . 12) . E I' wahrt im all ge m einen di e 

Zw~ i s tockwerkteilun g, in der entsprech end d er Breitenentwicklung des BaukörpeJ's die 
h orizontale Lagerun g d er .\[asse gl ücklich zum .\.usdru ck ge bracht \\ ird. Nm e1ie Hin finn ersten 

Achse l! d er Hof- ullCl Gur tense i te sind durc h \ufse tzu ng e iu es weite reIl Stockes über die 
llöh e d er Flügel do miniere nd hinausge ho bcJ1 . Noch h öh er dringe n mit ihrer .\Iauerll1asse 

di e belved er eartige n Au fba ulen üb er den Schnittpunkte ll d er Bre itenac lI se d es Gebäud es 
lIIit d en Ticfenac hsen der F lügel n ahe d en Schm alse iten cl es Schl osses. S ie brec hen mit 
j üher L' nvennittelthe it aus dell abgewalmten Sa tteldäc hern h eraus, wie wenn sie e ine im 

Hau verb orgene \{achtll1it eru lü iver GewalL durch das Dach gesc hl eud ert hä tt e. Die Sc hm al
seiten erh alten durch s ie e ille Be tollung ihrer ~Iille l ach se in \'e rlikale lll S inlle und so mit 

ihrel'sc ils illl Gesa ll1tsys te ll1 d er .\Iassen gruppi erun g e inen gewisse n selbs lündigc n Sc höJl
he itswert. Indem so die -'Iille j eder Se it e durch ein erhebli c hes I:llus an Baumasse krä f'h g 
akzentu ie rt is t, er sc heint d er Bau als .Einh eit gen o mmen na c h a ll en Se iten hin rh)·thmisch 

gegli ed ert. D ell Supremat führt die GarLense ite, wo die zur So hl e d es gro rS en Saales 
Jüss ig belJu em e1l1po rgeführte ovale FreilrejJpe mit d eko rntiH'm Gelöse d en kräl'tigs tell 

I\kzent se tzt (A bb.13). Di e d e t.a i.lli el'Le Gli ed erun g d es B'llIt·S trüg t eli e No te außergewö hn
li cher S tl'affh e it : Ionische, g latte Ko lossalpil as te r auf kurze n Stühlen teil en die \\ änd e der 
Flügele inh e it.en o hn e durc h \\n g rechte Lini e n 'vVid erpul't zu lind en . .J ede pilasLeru11Isäulllt e 
Ac hsr unisc hli eßt e in \ erticf'tes sc hm ales Feld , ill das die Fe n ~ t e r eill gese llkt s ind. Die 
unt eren Fens ter s itze n auf der Ob erk allt e d es Sockels auJ' lind s ind dUl'c h e illen Hc hllialen 
Ite ifen mit d en l'ilas te rs tühl en \ e l'~ pallnt , di e o bel'en hingege ll h iingr n ohll e Verdachun g 
Init d e1l1 S tUI'Z a lll zweit e ili gen lllt l' l'balke n d es l\.rilnzges il1l >;es. ])aJ'ül' s ind ihl'e Sockel 
gegr nüb el' de li 11Iil c in gc lassl' Il l' 1I l\ec ht l'ckJ'c ld e ril \ Cl' t il' l't en d es Ll nt c l'ge~c ll osses bcs0 1ldrl's 
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Abb. 13. PI'ag, Schloß Troja. GarLcnLrcppc 

.\l1b . 11. PI'ag. Sch la f!! Troja. Garlenlreppe Phot. Reach 



)'rich gestallr!. h. onso lrn , in drrt'n \ or{lel'f1ii che Dl'ri "c hlitzr r in 1:{rkl' l'bl ~ incl und dir unten 
,oll ci ll rl' Ikgu la !Jehan1:{en silld, , tützen an dcn Ellden die SohllHlnk. Z\\ischcn dcn I\ o n
so lcn hiingrn 1\;ll'lusc hrn aus T<.'l'l'akoll", die ' o n r iner ull1-!"c\\öhnlichcn Lini r nfcinhcil 
sind. ~ic bilden IIlil ihrer I'öllichcn Fnrbc cincil \\L1ndcn nll cn Cegensalz zu rlen grau-

gl'lbl'11 Fl'nsll'/"\l'rdachungl'n rips lnINge,rhos,c" die in I'kgnnkr Linipllriihl'ung tUI''' nnd 
;llIlau I"l'll. 1 ~ IJl' II") I"l'ill isl d,h 1>l'lnil dl'1' iOllischell 1\;l pill' ll e. Ühl'l' dl'II('11 rin grol~H" (;e

,illh Illil kriirli!!l'111 Znllll'('llIlill IlInl~)'(l11 allsHielt. C bl'1' eilll.l,11I1.' Pl'olik ,gI. \bll .IH. 
I\ o lo"nlol'dnllll!! isl auch rla- (;lil'rll'l"IlllgsllIill('1 der 1>01ilillallll'II 'on 11 01"- lind (;,II'lcn
sl'ill'. nur sl'ld sie I'l'sl ill rll'1' Iliihl' rll's 1.\\l'il(' 11 Siorkes ('i 11 . illdl'111 ,i!' rlell l'1',ll' ll Slllek 
,JI- Sockplgp'l"h()I~) gpbrnurht. Dip Pila-Iprnb,liindl' silld so gl'\\iilJlI , dnr~) dip illlll'I',lp \ehse 
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um di e lI ä lft e bre iter ist a ls jcde d e r yieJ' übri ge n \ c hse n. I)i e Sch äfte s ind g la ll und 

tr<1f{e ll k apite ll e korinthi s ieJ'e nel el" _\I"t , die " ie di e kartu sc hen unt er d e li Fe n s t e r~o hl 

bä nken aus T eJ'J'ako tt<l gc fo rmt s ind ulld wi ecler höc hs t o ri g in e ll s ich ge ben. All s d er 

lI alsle is te ,,-ac hsen d J'ei \kanthusblä lle r a uf, di e zwe i yo n inn en na ch auß en ge legte Füll 

hör ller s tüt ze Il. In de n einsch,,-ingeJlCl cn Ab ,dw s isL d er ac hts trahli ge Stern der G rn f"cll 

I o n Ste rnb er g gesc tzt, wor aus s ich gewissc F orlll ge ll1 ei Ils<llllkei!en ll1 it bon o m i ncsk c ll 

k apiteJl r Il erge b en. e bcr d en Kapit ell en las tet das gr o ß c JIuuptgcs ims mit m ächti gem 

Sc ha tt ell sc hla g. Di e F e Ilster ges taltun g ist im er s ten und dritten Geschoß di e gle ic he wi e 

d ie d er H.ü ckl agen und Flüge!. Di c Fcns ter d es zIyciLen Gesch osscs h aben abwec hselnd 

rund bogigc un d drciecki gc Yerd achun gc n yo n sor g fä lti ger Profili c rung. So hat m an sic h 

di e urspr üng li ch en Fens terform en d er crzbisc höfli c he n R es id enz zu r eko ns trui e ren. D cr 

ll o fse it e is t e in yon Sä ul en ge trage ne r Balkon vor ge baut , sc hlic ht wie j en e r d er crz

bi sc hö fli chen Hcs idenz. Cm so prunkender bi ete t s ich die Gartense it e dar. Ihre Tre ppe 

is t ein thea trali sch es EITekts tLi ck r a f[in iertcs ter P a the tik, e illd ringl ic h wi rk sa m 1'01' a ll em 

dur c h d en Gegc nsa tz ihrer lä rm end en .\ufgeregLh c it zu d er lYa hrhilft he iter en Yo rn ehl1l

h e it derWan darc hitektur ( \.bb.1 2- 15). Sie ri c hte t s ic h um e in tiefes, olales Bas~ in mi.t 

\\ asserk unst rin g förmi g emp o r und begegnet s ich in der Hö he d e r So hl c d es gr oß en Saal es 

mit cin elll Balk o n, de r \"On ri es ige n ,\.tl ,mten hoc hge halten Il"ird. Die I" o n Ba lus trad en e in

ge Oan],J en Treppenl ä uf"e ~ inell1nt er s ich I on Boge ns tellungen a ufge broc hen , di e starke ·\uf

löwngs tend enze n in di e Treppe hine intrage n. Ihre P ostam en te krö nen h efti g agier cnd e 

Ge~La ll e n d er gri cchi schen Gö tt ersage, di e in ihrer Gesa mth e it e ill e Gi ganto mac hi e vor

s tell en ") . Es s ind tüc hti ge .\rbe itcll d es Prager Bil d ha uer s Geor g Ileerm an au s d em Jahre 

HiS5 (In schr ift a n d en be iden \.Il anten). Im Inn ern d es Ol'al s schi chtet s ich F elsblock unter 

Fe lsbl ock h inunt er , di e vo n Blit zstTahl ell durc hzu ckt s ind. '\.uJ d em Grund e d es Bass ins 

liegen yo n d ell Gö llern zer schm etterte G igant en wie c in fl e isc hernes knäue l. Hinte r d em 

B,dkon öITn et sich e in se hr r e ich geschmü c kt es Porta l mit üb er Eck ges tellten Sä ul en . 

D arunter gähnt d as T o r des Yes tibül s wi e ei er R achcn eines ries igen Un ge tüms. Natur

\\ erk und kün stl cri sc h gcs talt c te .Ua teri e h eUen zusa mm en , um den Eindruc k d es absolut 

D ek or a tiren zu r oll cnd en. - Di e Be lved er ea ul'b a ute ll sind an d en Kanten von Pilns tern 

e in gefaß t und ihre SeiteIl yo n Fe nstern, n ach d er Gartellseite zu in wenig fe iner A 1'1, auf

gelock ert. Oben schli eß en sie in Zclld achform . 

In sein er Gesa lllt er sc heinung bi.e tet d er Bau d as Bild einer I'racht\"Oli bewegten l\fassen

kö mpos iti on , di e zu e in em h öchs t e igc ntümli chen E nerg ieausdru ck c1U1'chdiITerenzi ert er

~c heint (Abb.1ß). J cde Se ite ei es Ba ll es is t in d c r Mill e uLlf"gegip[elt un d find et in d em Ge

genüb er d as Ec ho ihre r Entsprechung. So ent steht e inc rh ythlllisc he F o lge yo n dyna mi sc hen 

\.kten, di e in d em F o rti ss im o d e r Garten se it e zu höchs tcr Kra n ges te igert wird . In di esem 

rhythmisc hen Re ichtum d er iUassenbcwegun g liegt ei er wese ntlich e Fort scllritt gege nüb er 

ei er erzbi schöl"l ich cn Residenz. D o rt war cl ie s tarre, i ns Läng li c h-Schmal e ge prcßte 

Bl ockform, tro tzd em s ie d as id enl e S ubstrat d e r ,\rchit ekturlIuffllss un g ,ra lh eys war, na ch 

zwei einander be Il ach barten Se iten hin durc h Risu l itbi Idunge n zu verl ebend igen \' e r, uc lü 

1I"0 rd ell . Es er ga ben s ich d a raus aS:--llllll e tri sc he _\kzentse tzuIl gen im Gesa llll s~s t e m , 

di e \\ ohl d es Illal eri schen R e izes ni cht entbehren , nbcr de Il Eindruc k d es an e in e o bers te 

1)) Gen:.tll c Beschrc il ill l1 g im böl lmi schcn I n, ClIla l' . 
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Eillheil Gebund ell en zu /-(ef'ährdeJl ~ c heinen . In Troja "IH'r la /-( da ~ küns ll eri sche Inleresse 
nur e inl'r ,dl se ili /-(e ll H.h.\lhllli s ierun f{ des Baukörp ers und di e I)urchdringun g seiner \fasse 
Inil cl) IHl mi . chen !\räf"ten. Es war bei so lchem Streben das Gegeben e, jene die '\ul~)en

erscheinung meisl zur Starrh eil l erh ä rtend e gesc hl osse ne Hl ockfo rlll aufzugebl'n und das 
den /-(e ll Li nsc h len Be\\"egu n/-(sr eizen le i chi er w gii ngl iche aITene Drein üge ls) "Iem anZUII end en. 
Dazu halte j a auch sc hon di e Lage HIn \I o lcl,luufer il uf/-(cford ert und di e lIineillslellung 
des Ilaues in ein streng rt,-i ales Gartens.ystelll . Der Bau so llte s ich wr Lalldscha fl öITnend 
l erh " lten, gell isse rl11<lßen s ich ihr ('nl gege n~ trec krl1 . Di rse I' \ufgn br di eni e um 1011-

kOllllll r nslen di e Dreiflüge lanlage. Si r II lll' \lalh r) Ion se in er burg ulldischen Heimal bel' 
ge läufig, aber fl uch in Il ali en, 1 0 1' all em in dem ron franz ös isc hen Einflüsse ll durchselzten 
Oberil ali en, JIlllf~ l e ihm manches Beisp iel allf/-(rs toß en ~e in . Doch l ü ( ~ 1 s ich di e Ri chlung 
eind euli ger bes tinll1l en, in der das el enlu ell e ," o rbild für Trojn zu suchen is t. In "arols 
g ro l~ em hupfers li cl1\l erk ist ein e Reih e Ion Beispielen, di e in der Ore iflü /-(clulllage mil 
Trojn llll /-(c f"ähr üb ereinslimm en '} \u ch die l"o lossaJordnullg is t do rl mehrfach beleg l 
ulld ebenso si nd di e Heil rrl ere<! u fbaul r n an e in ze lnel1 Beispie len zu fi IIdcn . \lIrrci i ngs 
köllnl e für di r Ir lztrl'r l1 au ch B.o lll (Ilarbm'ini-Pal as t) di e \lIrrgun g /-(rgr ben haben, \\ 0 

übri /-(e ns di r EJlhl ic kluli /-( der Ren aissa ll cc- und Baroc l-lill n Troj a ~e hr ll'l"\lundte Grulld
rif:il ös un gc n (Iangr r lI allJlllrnkt , ~ tlllllpfc Flüge l) il llJ'lI cisl, \\ ii hrend di e \ufri ssc \\esellt
li eh a lld r rs l-{rs la1t et sind. Eill e w' \\i ssr \ r r\\ ,lndl sc l"d't ill der \rt , die Gnrt r l1seite mil 
eill er TreJlPcll i1 nl agc zu I r rbin(l r ll , zl' ii! t das aul' e ill cll1 Sli c h \ 0 11 S.\ " e~ lre ubgebildl'le 
I'[l olrl cl ' \n /-(o ul es nl l' , dns in der j lauJlI ~ac h r Ulll H i:)H se ill e Cl's laltllng erililil en hat ' ). 
lnl gro ßcn und ga nze n abcr bl eibl dil ~ Fra ll zö~ i sc h r nur r in l' Sph ii rt> , ill c1 r r sich \Ialh e) s 
Ila ugpcl allken sc lbsliindi /-( 1)(' II Cgl' ll. JII se ilI rr end /-( ülti /-(r n 1''tll"ll1Uli l' rLlllg kÖllnl c d r r g<lll 
lI e<iN ill Ii nli r n lIoch in Frankrr ich ,; I(' l1 l' n. I ~ r bl r ibl das Produkt ein rs inl e llSil"l'lI , 
,elbslündige n Eind e llkc n ~ in d ie Pragc r Li chl - ulld Luf"('rh ii llni s~r , di r nohll" Hli /-(e l"\\l'i se 
c1 ,ls französ isc he Id pe nsubslnil ill s Lo l- 1I Il' ulllfürb ell Illul ~ t r n . Für d ie Trcppenunla g-r lllirc 
auf die IZ ro l:ie Frr ilreppc Ion Sr l1l () I ~1 I\ otc nhaus ( \bb. 17) h i n /' ll\\('i~e n , di r frr ili ch in 

6) 'I arol. ( ~rtJ r5 l ' \ u"J.!;Jl,, ·, B pr ll ll t'r E \ f' lIlp! ar. 

') E. 11 . \ . II "ISI", /(, \1 1- 1',,,;, . Pa,"" 1!1l:l , II I lld , 11. :! i> . 
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k o mplizi erLer en Lä ufen h och geführl is t, aber o ben s ich ebenso mit e in e lll Balko n r erko p
pell \\ ie j ene vo n Troja. Gleich erwe ise bes lehl eine Ve rwa ndlschaft zwi~c hen de ll be ie!.e n 
E inga ngs portalen . D oc h is t. ihr ze iLli c her Unler ·chiee!. zu g le ic h c in s tili s tisch er Unt er
schi ed . - \lehr n oc h a ls di e crzbi sch öfli c he Hes id enz bede uLe t Troja e ine Neuh eil inn er

halb d es Prager BauschaITens und es ist ver s tä ndli ch, wenn di e hier zur D ars te llung ge
brac ht en Ideen be l'ru cht end auf di e bö hmisc hc Bauenlwi cklung einwirkt en . 

Dic innellrüumli c hc Ges taltun g h ült , was d er Außenbau ,·ersproch cJl . S ic is t von c ill cr üb er
r asc hcnd en Klarh eit und H.egnl aritä l, s ie ma chl oITcnbar, was cs für \fath c) bedeut eLe, ohn e 
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11 ~ I 

I. J1dll'/f'rfm .• o d,·, nlwr_l"d .. ,,\ 
'1. F,·",lcrrtlllllll,/.!,,,,jil 

."J. 1\lIIII/fllll'ojil d,.. YI"IIßI'IJ .\flllks 

11. r ,.irpr()jil dl'.~ (Ir/Iß" II SIIIIIt'S 

,j . r(, II ~ /I'/"'(lhll)l/""prnJil 

Bindun g an eine ii lt P]'(' I\<luilldispositioll schafrell zu könnpn. I)ie i Jll \ufk nbau enthüllt e 
lIinn eigu ng zu s) JJlnl :: tri schen Enlsprechun ge ll lrill auch iJll Inn ern heiTor. Die räumli che 
Auf'lcilung isl sireng ausgewogen . Im l ntergeschofS rü hrr n aus ei ll eJll brrilen, den ga n
zen Bnukörper du rchdringe nd en \ es tibCd se it ab TLirell jn korridorarlige LbulllC, die in 
OV<l1c Treppen ausn lünd en. Die lläuJlle li ege n gegen die Ilofseite zu und si nd chrrch eine 
" Enrilade-' au r ei ne Eillheit gebrac ht. Ihre j)('ckell besteheIl aus L\.reLlzKe wölbcJI , die je
lI eils an den Ecken VOll Sti chb ogen ilngeschllill en uJICI mil \Ialere ie ll überzogen sind. 
Inl Obe rgesc h o l~) bedingl der g rofSc Saa l e ine \'erkürZling der l\ebenräuJlle, di e so nsl delll 
räumlichen \urt e ilungs rh\ thillUS illl l -nt ergcscholS rolgen. I)er Saa l isl 6 \ c hse n breit und 
wächst zwei Slock ll e rke Il och auf. Ein gro IScs \lltld enge\l öJb c bildet ~eine Decke. Das I1.aulll
ge rü st, das aus den "Viindl'n und der Decke rormic rt lIird, i,l durch di e brmuröse \1 ,1-
lerei ,\bralwlliGod ins illusionistisch cn\c it erl und teihl rise IIIll sc ill c urprünglicheKlarhril 
gebracht. Di e r uusc hcnd c ll FadJcnakkordc si nd Ion h ill rei l~cnd('r h.r'l rl. Heso nd er:; die 
Decke isl ein jubelndes '\ urwä rt s S) . Diese en trcsse ll e \I a lcrl'i ist das KO.lTl' lal zu der heill
JlIlIJl gslos sic h gebürcl cllclc-JI Dekoration der Garlcll treppe. 

R) Genau o !1f'srhreiIHillg c! PL' G enl ii l,le IIPi Sixl<J a. a. O . und illl IJü hmi )oi clll 'n LII' cnlJr. 
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Yon der Residenz her gesehen is l die inn enräumliche Gesta lLun g Trojas e in gewa lli gel' 
Forlscl1l'itl. Dort ,\ ar es illl ierha lb des räundi c hen Erlebni sses zu kein er S teigerung ge

kOlllmen , ohne Hh~ thmik sc hob sich Raulll neben Baum und tro tz der "Enfilade" fehlte 

die große Ei nh eil. Hier aber in Troj a sind d ie H.äume rhythmisiert und logisch auseinan

der el1t \\i cke ll. Der .\fillelakzent is t schli eß lich so kräftig, so alle Bedeutung an sich rei

ße nd , dar~ die übrigen H.äullle unt erj ocht werden und im GesanllS)"s telll ih re Se lbs tändig

keit im die lunl'! dieses überral'enden .\[ittelakzentes ab ge ben . Von ihm aus begre ift ma n 

plötzlich allc h den Sinn der \ußengestaltung. S ie ist das E rgeb nis des Innen baues : Ulll 

dieses einrn großen Saa les willen, der zuerst in d er Ko nzepti o n da war,ist die Flügelmitte 

zentra l hochget rieben und ni c ht , wi e etwa am \Yalel s teinpalai s in Prag, ist der Saal in das 

Jertige S tockwerksystem lw c hträgli ch hin e inkomponi erl. Ebenso begreifllllan erst die bel

\('dNearligen Türme über elen Schm a lse iten des Baues von der innen räumli c hen Gesta l

tung aus. Sie sind der na ch außen sichtbar ge ma chte Aufs ti eg o\'a ler Treppen , denen die 

\ erbindung der bei den S tockwerke obl iegt. Im großen Saa l f"ührt e in gror~ es Portal auJ 

den Balkon der GartentrepJle, \'on dem di e Läuf"e der Treppe gelassen hinunterwend eln. 
Ihre geistreic he \nla ge enthü llt s ich er, t yon di ese r \iVarte au s. D enn s te igtlllan ,·on unten 

herauf, so e rl ebt Ul an im lLö herko lllm en d ie in die Ti efe entw ickelte Gigan tomachie der 

Skulptu ren, und beim Betreten des Saales wird der Blic k durch di e ins Unendlich e ge

führte \I alerei el11 Jlorge risse n, so daß aus dem \Vechse l von l[öhen- und Ti e re nerlebni ~
sen e ine ul1lergleichliche dramatische \ Virkung e rzi e lt wird . Ob sie fre ili c h nicht ers t 

durcb das a:-.. ial e S)·s tem d es Gar tens vorbereit.e t war. is t bei dem Mangel an zeitgenössischen 

\bbil d un f{e n heute ni c ht mehr zu entsc he id en. Gewiß aber wird der Garten jene Folie 

gell esen sein, auf der ers t di e ga nze Größe der küns tleri sc hen Konzepti on zur Geltung 
kommen ko·n nt e. 

3. Die J~r e uzh e rrnkir c he (1679-1688) 

Parall el mit d en Arbeiten ~Ialheys für den Grafen \Venzel Adalbert von Stern berg geht 
das \ Vachst um se iner ersten Kirch e i n Prag, der .Kre uzh errn kirche in der Alt s tad t 1) (A bb. 19). 

Bauherr \I ar Joban n Friedrich von \V aldsteini n se in er Ei ge nsc haft a ls Großmeister des 

l"reuzhelTnordens, der ihn HHi8 in diese \Vürde eingese tzt hall e. Ab er Joh ann Friedrich 
11 ar nur der Vollstrecker e ines schon a kti,- gelVo rd encn BauwilJ ens; d enn be reits unt er 
seinelll Yorgänger, d em Kardinal Ernst VOll Ilarrach, haLLe man die Absicht eines Neu

baues ron Kl osler und Kirche in di e Tät umzu se tzen bego nn en . .\lan war dabei radikal 
genug ,erfahren: der gege n di e \[oldaL; ge wcnd ete T c il des I'-I ost.ers wurd e bis auf die 
Grundmauern ni edCl·gelegt und am 24 . . \pril Hiß1 üb er e in en vö lli gen leubau mit Carlo 

Lurago kontrahiert. Die .\rbeit e n kamen rüs ti g , orwärts. Schon um 26. Januar ]662 se tzte 

mall dCII I'-o ntrakt mit d om Zinllll enneister .Johann Kar! auf", d er Ende des Jahres el en 
Bau uIlt er Dach brachte . 1m Frühling d es niichsten Jahres traren auf" der Baus telle di e 
Stukkatore n ein. Carlo LLlI·ago hall e s ich fIlit der ,\bs ic ht ge tragen, eli e Außenwände in 

Schllluck förmlich ertrinken zu lassen. Ab er der klu ge Pri or Posp ic hall"erwarf die üppi ge 
Ba uzi er, II ei l s ie das Betllerro lk anlocke, da s ,·o n prüc hti g geschmüc kte n Ilä usern auf" 

I) ßienenberg, All alekten ?ur Cesch ichle " es ~l il itärkrell zord r ns mit " eIlI ro lli eIl Steril e, P nl!< 1787 S. 104 Ir. . 
F. Ekerl, POS'fÜIl" nd.tn kriil. 111. In{\sla Prahl. v Pr,lze 18H3 I 329- :3J 8. lind F. J acksche, Gesc hi chte " es 
rilterl ichen Ürd ens der Kreuzherrn mit cl enl ruten Slerne. Prng 190,1 S. 72 Ir. 
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den Reichtum ihrer Besitzer schließe 2) . So blieb es bei der eillfachen, grob l'UstlzLerten 

Pilas lergliedel'ung für die Front zum Kreuzherrnplatz, nur die :\Ioldause ile gab sich in 

den obel'enTeilen blühend reich. (Im Hl. Jahrhundert. wurde dieseDekoration abgeschlagen 

und die Fassade der Kl'euzherrnplatzIl'onl gJe ichgesta lleL.) Diese Stuckar'beilen wnrcn 1'01' 

Einbruch des Winters vollendet worden. ;\Iit ihnen schließt die ers le Bauperiode. 

Es sind elie Gründe ni cht geklärt, weslI'egen man mit dem Bau der I\:irche, die se hr 

~c hndha fl \\'ar , volle fünfzehn Jahre zuwartete. Am Geld allein sche int es ni c ht ge legen 

zu haben. \\'are1l Hechtsstreitigkeilen dm'an schuld? 

1m Frühjahr 1670, a111 20. April , beg innen die Bauarbeiten. Die alle Kirche wird bis auf 

die krypla eingerissen. 1680 s land das neuaufgehende :\Iauel'werk eineinhalb Klafter 

hoc h. Z\rei Jahre später iA! man so weit, daß man den bLldhauerlichen Schmuck a n der 

Fassade aushauen In8sen konnte. Dns nächste J ahr gilt ga nz der Kuppel , deren Schale 
dann im S0l11111cr 1684 geschlossen wird . ,\m 6. Oktober lI'el'drn ei nem italienisc hen 

\[ale1' für das Fresko des hl. Geistes in der Laterne 23 n ausbezah lt. ]111 folgenden Jahre 

\\ird im Juli das Dach der Kuppel angestricl)en. Schon selz l im lnnern die Slukkat.ur

arbeit e in , (nm :H. Seplelllber el'häll J o hnnn l3arlholomäus COllleta I'ür ., 4 Cjualor Angulij 

in der Kuppet" 40 Gu ld en): Da zwingt die Pes t, die in Prag ausge brochen is t, zur Ein

~tellung aller .. \rbeiten. Hi88 ers.t kann der Großmeis tcr Johann Friedric h \'. \\ 'a ld s tein 
se ine kirch e weihen , die zweite Bauperiode ist zu Ende ~) . 

Di e drille l3auperioele von 1700- -1726, die vor a ll em der inneren _\USSC hlllü c kullg d er 

bi~ dahin Jast leer ges tandenen Kirche g ilt, muß aus Gründen der Ih e mali sch en Einheit 

hier unbchanclelt bleiben. Ledigli c h elie Eindeckung der Kuppel Illit I,-u pferb lech in el en 

Jahren 1723-1726 verdient besonders an ge illerkt zu \\crden , lI'eil s ie das urs prüngliche 

hisse hen der Kuppel stark verändert haI. und durch Reduzierun g der lant erninCl delll 

Aufstieg der äußeren Führungslinie die e lastisch Jedernde luafl genommen hat ·I ). 
("bel' die beteiliglen :\Ieis ter und Arbeit skräfte der zwe iten BaupeJ'iode ertei lt da sehr 

gellau ge führte, in tschechischer Sprache geschriebe ne BaurechnungsjoLlrnal Aufsc hluß . 

Die Ri sse s ind Ion J. ß . \[nthey angefertigt worden , dem zu gleich die oberste Bauleitung 

zukam. ]111 Jahre 1681 werden ihm ]60 fl dafür ausgehändigl. "D. (o illin o) \Ial.tha eo od 
delani abl'J'su n staweni d il'ecti. Dem Herl'll .\fnllhaeus für die Anferti g un g de s 

Ri ss e s und die Leitung des Baues" lautet d er Einlrag. Die ,\us führlln g des Baues unler
nahm die Bnugesell sc hafl Cado Lurago, al s d eren Vertreter Prancesco Tone fungierte. 

_\I'he itel' s tellte auch der Steinl11elzl11 eis ler Gauclenzio Casanova, dancb en waren beleiligl 
der \[aurermei s lel' DeJiolllesl i, d ic Ste i nllletzl11eister Adam lud ich, Sant i n _\ iehel , Carlo 

Pozzo, der Polier Silllon Steyer, der Stukkalor Giovanni Barlholomaeus Comela, der 
Schll1iedllleis ter :\Ialhins Berchlold. Se hr bunt 11'[\1' die niedere Bauillannsc hafl. Durch-

') Anl. Hezek, P"mrli genel',Ua hiel u kHzovnickeho .IiHI ,o Posp ichala z lel 1(j(j1 - 1680. \ P I'",-O IHHO. Di(· \\ ich

tige SLe il o aus ei e rn Diarium des Priors Pospi"hal laulei, (bei He,.ek p. 5) 166:-\. 5. Junii . " r"n 1J"(lIn i,lr Kare l 

Lurago clll('\l , ab)"ch nase sl;l\ en! proli moslu Slukat eJ's k)"111 ein e m ol.ClolJili d<ll. A le jei ro7.' <lzujicc pi'edni'\, ~e 10 
se Ili.l i-elloln{ky ncs lusi , aby o~do bn~js ; dom)' neili kn{zala a p,ini S\0ISLl 1Ilt\li , za druhr, ze b) snad mn o!.! <.10-

minlvaJi se, zr nevtITI jake uohaLslvl LI nAs "ezi, jello se SOlV3 Lal Lak \ oldllllme, jemu jscrn loho odepIe l a <lb)' 

toliko LO, co o n a zedni c i delali umejli', de la!. " 
') Prag. Kreuzherrnarchiv. Slavba ko,te l" Spital sbl. Im Diarium des Prio rs P osp ichai k011lml ""lernt 11. De-

7.cmiJe r 1679 di ese Slell e vor; Planlalll Ecclesiae nos Ll'ae lIlist 0 0 Ml.Ithaeo per PU Crtl111 ipsi Ll s. 
') Kl'euzherrnarchiv, Ba"akten zur Kirche Franz Se raplo. Vgl. Anhan g. 
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scbniUli ch arbeit eten 20 ;'IIaurer und 15 Handlanger am Bau . ""Vi e in Troj a überwog das 

tschechische El eill ent. 
Di e Gesa mt kos ten des Bnues betruge n für 1679 und H\80 : ö:350 fl 51 kr 3 'h ~. 
Für 1öSl 4,700 fl , für 1682 6595 fl 23 kr, für 1683 ö585 f1 27 kr, für HiS+ +223 J1 
32 kr +' /2 .~ , für HiS:) 3707 n 16 '/2 kr. Das Steinlllat eria l ~ t a mll\ (e aU H el en Brüchen von 
lLI oubptin und Sliwenetz. 
Zum Verständni s der Leistung \Ia theys ist wichti g zu wi ssen, daß der i\'eub au sich auf 
der ßebaull ngs fl äc he des a lten erh ob und die städt ebauliche Situ a ti on schon durch d ie 
mitt elallerli ehe in den wesentli chsten Züge n , 0l'geroJ'llll " ar. Oi e a lt e kirche ist zielll
I ich ge na u rekonstrui erb ar. 1\0111 bin ieren wir ei ne l3 eschrei bu ng derse i ben aus delll 17. J a hr
hund ert mit dem Aussehen auJ alten llrager Stadtpl änen 5), werhalten wir ein e (nac h 
deli Lrkunden aus dem letzt en Viert el des 1+. J ahrh und erts s tamlll end e, 1:)58 ern euerte) 
Jl all enkirche, die in ihren\Iaßen ebenso breit a ls lang und ga nz schli cht er llallun g im 
},u[Scren unter ein eIlI n, äc hli ge n Sa tte ldac h Init pfeilha fl spitze m Dac hreiter auf ei er 
,\litt e des Firstes zusill1ll1l enge faßl war. Sie hulle im Gege nsatz ZII ihrer romanischen " 01'
gii ll ge rin , die öS llich ori enti ert wal', ihr aus dem .\Iau erkern ein ,,,enig herausgedrü cktes 
Chorhau[ll na ch Nord en gewe nde l und band sich so in den I,'los terk ompl ex e in , dalS zu 
ihrer \\'es tfl ankc ein 1,lIlggestrec kler Fac hwerklrakt bi s an d ie \l oldau sprang, zu ihrer 
östli chen Se ite aber , ein kurzer Slunlpf in den Zug der heuti ge n I\reuzh errngasse hercill 
ragte. r on d ieser h.irchc, di e im Innel'n r eicheIl Skulpturenschmu ck aufwies, ist ni cht s 
mehr erhalten a ur~er eini gen ,\fauerzüge n in der I\.J') pta, di e übri ge ns in den unl ersten 
'l'eill'l1 noch romanisches Gemäuer enlhäll. Ebenso s ind vo m mittelalterli chen l\.loster 
nur 'IIaueJ'l' rs le der alt en I\.ell er übri gge bli eben. b l al so da~ aufgehende ~Iau erwe l'k völli g 
neu, so haben doch di e Baulini en de r alt en Anlage die Führung der neuen enlsc heLd end 
bes timmt. Schon Ca rl o Lurago, des Kl osters ersler Baumeister, zieht bei delll \Yesltrakl 
im \nschluß an di e IIlillela lterl ic he Lösung d ie Ecke pf'os tenarti g vor und for'lIll den 
lllili elalterli chen Erkerbau zu eine m h.rüf'ti ge n, illl Grundri ß qu adrat isc hen Eckri sa lit um . 
Uabei scheint ihn ebenso d ie Rü cksicht auf den nahen go ti scheIl nrückentuJ'l1l "i e die 
Stellung der Kirche im pla tzräumli chcn S)stelll ge leite l. zu hllbell . Denn nlit di esem Eck
ri sn lit schallt er ein pl as ti sc hes Gegenge".icht zu den Vo lumen Ion Turlll und Kirche, 
gelingt es ihll1 , di e ga nze Platz" and im Sinn e pl as li sch-räumli cher Durchdringun g zu 
aktivieren. l ~ lwas Ähnliches halle Lurago sc hon bei der OShHlll cl des Pl atzes anges trebt , 
wo di e , on hohen Bogenstellunge n getnl gene Alta ne der Fassade sich mit der räumlichen 
Quadratur des Plalzes gewi sse rll1ar~)e n verzahnt. Das Kreuzh errnkl os ter is l im Auf'riß delll 
Clelll entinuni na chges ta lt et, nur hat di eses kompos ite H.iesenordnull g, jenes dori sche, di eses 
einf'ac he Feil ster, jell es gekuppelte 6) . Uaraus dürren wir abn ehm en, dar~ bei Lurago auch 
d ie Kirchenf'a ssaden im \ufrißschema üb ereinslimllllcn, dar~ also Lurllgos Plan zur l,-reuz
heJ'J'J1kirche s ich illl ali ge lll ein cll , was die Fa ssad e belrifl't , nlil je ll er der Sahal orkirche 
deckle. Uenn aus zwei Gründen hallelJ wir es rÜI' unwahrscheinli ch, daß di e heutige 

' ) Vg l. \, Il e l[orl, Dre i SLaut phill (' und pine Stnd La ll sir l' l vo m "11 011 PI'ag in ~ ti IL"i lungon cl " I' k. L (;c nlr" lk om
miss ion, X. F. I\ and 19. 1" 1 Ir. und Sa dclcrs 1'1 ,, " vo n l ßOß. Vg L.I . '\r ll wir l" , C es rl, ic l'lc dPr IJild end c'n Kun st 
in Bö"", !'n 1'11 111 Tode lI'e,, '.ol. IJ L bis /11 d,' " lIu <SiLr ll kri rgc lI . P rag l R!J:3. L IleI. ~ . 111 Ir. 
6) Das I<l'cuzll Crtnkl oslt·1' IliJlIc f' rii llf'1' gl'nall solchl' G iclH' 1 wip tLI'; C lernc'n linu lI l. Im Lallre d(\s lH. Jah rhllll 

df' l'ls "ll!'d ell sie in e in en g:.l ll zc' n Stock i' II SUl llltl r ngel.oge ll . \ ~ 1. ,li la AIl 'S ic hi N I im 1\ l'eul. hc rrll <ll'c hi, . 
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Fassade der Kirche in ihrer Grundform auf eine Formulierung Carlo LUl'agos zurück
ge ht. 1. Ist ihr System so fortschrittlich, sind ihre Verhältnisse so überlegen abgestufte, 
daß hier ein ~Iann von ga nz andcrem Kaliber die Hände im Spiele ge habt haben muß 
und 2, enthält das Werk LUl'agos auch ni cht den Schatten einer Andeutung einer ähn
lichen Fassadenlösung, die berechtigen würde, ihm einen entscheidenden Einfluß auf die 
Kreuzherrnkirchenfassade zuzusprec hen. Wi e Cl' sich das Innere dachte, bl eibt ungewiß, 
abcr eine zentralistische Lösung wird es sicher gewesen sein, da der sebr beschränkte 
Platz eine solche von selbst nab elegt. Doch elLirfte auch sie von dem jetzt stehenden Zentral
bau wesentlich differiert haben. -
:\Intheys Neubau ist unabhängig von j egli chen Vorentwürfen and erer Architekten und nur 
g-ebullden an die Grundfläche des alten Bau es. Als er Ende 1678 den Au Ftrag bekam, lag 
für ihn die Situation so, daß der durch Carlo Lurago ni cht eben glücklich ges taltete Platz 
nur durch e inen 'IIonumentalbau von kraftvoll geschlossenem Umriß und kompakter 
'lIassenwirk un g gewinnen könnte. Die eurhythmisch gegliederten Wände von Kreuzherrn
kl os ter und Clementinum, die kleinli ch geralene Fassade der Salvalorkirche forderten 
eille Dominante, von der aus ihr Dase in einen neuen Sinn erhiell, in der ihre Linien 
optisch zusammenliefen. So individu ell-persönlich und überlege n daher Matheys Bau als 
Platzdominante sich geben mußte, er durfte andererseits nichl den Zusammenhang mit 
den :lachbarbauten zerschneiden, die architektonische GestalLung derselb en nicht igno
rieren, wenn se in Bau als ihre Steigerung erscheinen und der Platz künstleri sch gerette t 
werden sollte. ~\lathey schleift j e eine Achse an den Kanten der Fassade zu Kreiszylinder
\ ierteln aus und bewerkstelligl dadurch ein vermittelndes Anlau fen der vorderen Fassa
denwand gegen das Kloster. Andererseits gewinnt die Fassade durcb di e Einrundung ihrer 
Ecken e in starkes dynamiscbes 'Ioment , indem ihr 'I1iltelte il wi e ela stisch vorgeschnelJt 
erscheint. Di e fünfachsige Fassade iSl von loskani schen Pilas tern gegliedert, die wunder
vo ll skandiert sind und die Rhythmik von Kreuzherrnklosl.er und Clementinum in feier
li chen Takten zu Ende bringen. Wie in Troja ist der innere PlIaster absland der größte, 
,,0 dag also der Achsenrhylhrnus a ab a a entsteht. Di e Pilaster slehen auf hohen Stühlen, 
deren Strunk von länglich-rechtecki gen Pl allen angeblendet ist. Die Deckel der Stühle 
bilden dünne QuaderstLicke, ehe aneinandergereiht spangenarli g den Fassadensockel um
schließen. Auf ihnen ruh en die glatten Blockfüße der Pilas ter auf. Die beiden innersten 
Pilas ter bündeln sich mit je einem Halbpil as ter zusammen, einehingli ch die Vertikalen 
häufend. Im Gegensatz dazu sind die Zwischen Feld er ,"on schmalen horizo ntalen Linien 
durchzogen, belebende Gliederung ge ben den Zwischenfelcl ern die auf der Sockelkanle 
aufs ilzend en Fenster, die ~isch en darüber und die kl eiJl en Fensterchen bez\\' . plaket
lenar ligel1 Yerzierungen harl über dcn Nischenbögen. Doch haFlel diesen dekoraliren 
Stü ckc n etwas Kl einliches an. Den IIliltelteil der Fassade sc hlier~1 oben ein mächliger 
Dreiecksgiebel ab. Seine Sohle ist in der \Iilte von einem großen Fen 'Icr aufgeschnillen, 
da s bis in di e Frieszone des Ilauptges imses hinunterreicht. Die scharfprofilierten Gewände 
des Fenstcrs laufen schräg zu. Das Haupt gebälk zeigt kriifLi ge ll Zahnschnitl und kragt 
weit \' 0 1', die :\Ietopen des Triglyph enfrie es sind mit christlichen Emblemen geschrnückl. 
Hinler dem Giebel steilL eine hohe '\llika auf, dercn vertikale Gliederung den Rh) thmus 
des darunterliegenden Systems aufnimmt. In feurig bewegten Engelsgestalten zersprühen 
die Verlikalen. 
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Di e Fassad e steht in einem unmittelb aren 
Kompos i ti onszusamlllonh nll g mit der h i.nler 
ihr hoch wachsenden Kuppel. (Großes 
h ompos itio nsdreieck !) Si e ist der Bl ock, 
auf den I di e Kuppel wie eillo Krone auf 
denl l\.i sscil aul'ruht. Arbeit ete die f assad e 
111 it großer F'lächengl iederung und tru g sie 
ihre Dekorati on nur in ganz schwnchem 
Belief auf, w sIeht im Gege llsa tz dnzu die 
Gliederung der Kupp cl, dic mit starkcn 
plasti sc hen Mittelll kOll1mt. Die Verstrc
bunge n des hohen Tambours " eisen in 
ihrer vo rd ersten Ebene , ollplas tische Säu
lenp aa re nuf, hillter deneIl sich das ~Iauer
\l erk in Halb-und Viertelspilnstel'!l zurück
krö pft. Eindrin.gli che Bewegungsreizo ent
stehen. Di e " 'ä nde zwischen diesen .\raucr
I'erc1i ckun gc n sind mit hohen Fenstern 
ausgese tzt. Di ese Icrglas tellDurchlochun
gen der "[aucr bcwu'kcll in dcr .\ußener
schcinung dc Tallibours c ine ll aufge lok
kerlen Eindru ck ulld zu gleich eine I"er-

1'1.0., . I Ojl " llI ehrle Ullterstreichung dcr slruktil'on Bc-
\ hb.20. PL·ag . .... rClIlht·I'..uk irchc. Bl il!k \'0111 lhückcnlu r lll deutung der Kuppcl\'crstrcbullgcn. 1)ic 

Kuppelschalc hüll sich nn das .glei cho 
Primip. Ihre erhöhten ull d stark durchge bil delen H. ippen spannen ZII ischen s ich di e 
Ge wölbelll elllbrHll e wi e einen ga nz neutraleIl Stoß' und laufe n gege n die Lal erll e an. Die 
Siiuleh en derse lben nehm en deu Gli eder uli gsrh) Ihnlus \'on T DlI1 bo ur und l\.uppelschale 
noc hlli als "uf ulld führen ihn über Ges illl skröpfe und Ri ppen hinweg jn der c1ÜJlllen 
\'erlika le des ,,"rellzes zur EiJlh eit les \uskl 'lIl gs. 
Der ersle I ~ indrllc k , den Ill an I'OIl der J\.irche bekolllmt , is l der ihrer Volulllinösitiil. 
( \bb . 20.) E~ isl eill e se hr kOIlIJlllkl C' lIlId gedrull ge ll e 'lassc , die g<1I1 Z gesc hl osse n wirkt. 
Di e Gli eder llng ulll crslützt di ese bl oc ki ge Wirkung, indelli sie ill der Fl üc he l erh nrrl ulld 
lIur di e " ' ,111(\ nl s so lche sprechen IIW)!. Di ese Betonullg des Bl ockclHlrakl ers ist grund
~i i Izi i eh I l' J'II n'HIt III i I dr r erzh ischö 1'1 ichen l'te~· i d e ll z LI nd Seh l o f ~ Trojn trolz der" ersc h ieden
heil der Th enl l' n. Di e "asst' isl energisch d urchdillercnzi e rl und ill a ll en Teil en fest zu
eill ander ill Yerl tiillni s gese lz!. I\.cin Sprullg, koine h.luft ZII isc hen oben und unlen, so n
t! r rll orga llisc h e lltll ichll e " nsse llsc hi chtu'l g 1 0 11 sliirksler ,," ohüre ll z! Einhe it s fördernd 
IIirkl in d iesem Sinll t' di e ,\usdeutun g des " auerkörpers nac ll der fUll kli onal en Se ite hin . 
J) ndurch IIird se ille II r ulrale ,,"o ll sis lellz ill ein d.,nallli sc hcs I\.räfles}slelll üb ergdührl , in 
dr ill di r Sl'lIkrec hl ell deli Ton allge ben. Di e glatte Behandlung tl er Pilasler grge nüber den 
hori zo ntal schr" r!i r rtr n ZII isc hrllfe ldcrn HiI~ t ihn' funkti o ll ale Bedeulung nur UIII so aur
f,"felldet' hen orlrelcn. Di e illn erhalb des " 1I llds)s telll grge benen ße ll cgungsfunktionen 
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,L. fI, ~ - ~. ,'I .. ' ... _ I I i r. '. I' 
Abb. 20a. Hom, S. Marin oe' ~Iiracoli .\bb. 20 b. HOItI , S. i\LH' i:l dei .\l onli 

nach LcLarouilly 

verleihen der Fassade etwas ungemein Akti\'es. Dazu kommt, daß der Fassad enkörper als 
solcher durch die Ausstanzung se in er Ecken neu e Beweg ungsr eize empfän g t. Der ",rilleI
teil ersc hein l wie vorges toßen und dadurch er8t zur Dominanle ges teIlIpell. Hierin ge hl 
'I ath e) über Troja und die Res idenz hin3u ~. Dort war die Dominante nur durch e in 'lehr 
an Yolumen innerhalb des Baukörper kenntli ch ge machl word en, das s ich o hne " e l'sc hl ei
fung, ganz abrupt und harl aus dem GesamtUll1riß her ausho b. ,\uf" ma teri e ll em 'Yege 
\\ urde also erzeugt, was auf idee llem noch nichl erreichbar \\ ar. ])er Supremal war ein 
q uan tllatl\'er , kei.n qualitaliver noch. Das \\ ird bei der Kreuzh errllkirche sc hon anders, Z\\ ur 
ll1ußMathe), um die Überlege nheil der .\lill.e rölli g zu s ic hern , ein groß es Giebeldreieck 
zu Hilfe nehmen, aber dad urch, da{~ er s ie gege n di e Kanlen in Kreisvi ertelsbögen g leic h
mäßig auslaufe n läßl, gibt er ihr von se lbsl die erhö hte ge isli ge Bedeutung, o hne dabri 
ein s to fTIiche~ Plus in di e Rechllull g eill se tzen zu müssell . ])ie h,upl'el, die unmittelbar 
hinler der Allika hochsteigt, sc haITt Jrei lic h durch ihre gewalli ge Plas tizität einen so üb er
ra ge nden \liltelakzent, daß der qualita tive Supremat der Fassade erneut durch ein en quan
titati ven aufgehoben wird. 
" elc hes si nd nun die Vorbi lder , an die 'Iath e)" bei der Fassade c1rr' KreLlZh erl'll ki rcb c all
geknüpft hat ? Die Unters uchung der Prager Kirchenfassa dell des 17 .. Jahrhunder ts crgibt 
ein nega ti\"es Ergebnis. Keine: Sancta Maria de "iktoria, SI. Sa l\"at or , SI. Igll ll tius, die Ent-
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.\bb.23. PI·ag. Krc uL.herl·uki."clie. Grulldl·jß J es a llen h.loslcrs L III:t'lclIIHlIlf/ u. ,trclt. oS. Bfll/er 
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"ü rrc für die \ikolaus kirchc nuf (leI' hJ ein~e il e ( lfi7~), unI lIur die 11 ichtif.(sten lU llennell, 
ist der h,rclIzhrrrnkirch(' lerllalldt. Ebenso filHlr1 sich in lIühlll(,1l lIichts, " ll ~ ZUIll' erf.(lric h 
herall/-!e.wg('n " erdcIl könllte. IIl cib t also HOIll, der Url seiller haul'lsiichlichslen kün sl
Ierischen \ushildull f.(, und Frallkreich. In Rom kOlll lll CII die heidell h,irchcn :::l . .\laria di 
\follte Sallto und S. \[a ri a dc ' \Iiraco li in der Fassadellgeslallung der IU'euzherrn kirche 

\hl l, ~I Jlr;lIl, hrt'U/hnrllkirdll' Innf'rl"5. Blit'~ 111111 C.h ur 

Olm lIilch,11'1l ') ( \ hh. ~() 01 11 . b ). SchOll ill d('r Lagt' silld I\rriihrllll/-!sl'ullklt, g(,/-!I'IJI'II: Bridc 
ZenlntllwlIll'lI hildell dip Frolll dl'r g"1'/-!l'lI dic Pi;ll.Ia dcl 1>111'010 ill Sl'i l/clI Hll',lallfl'IHlen 
:tadfliNII'I lIJ1d ,lelll'lI illlll'rh;tIlJ dl" ,liicllehalllirhC'JI Or"alli'lIll1' "ichli"e I\Jlotl'Jl llllllkte 
tlpr l\alllltlH'" l'glillg dar. Dil' IHI'U/hl'IT Il ki n: IH' i-I I" 01 r lI~i I i hn'r \\ e,l,pi I:' all d(,Jl 1\.lo,ler
trakl allgl',rhlo,,-eJl, ah!'r IU ihn'r i;sllichl'lI Flilllkl' lipid dil,SIr;d~l' IOrbei ulld 101" ihr hreitel 

I \ 1[1 l.I,..rl." " I 11,·"",..1 ( ,,,,I .. lellll ,""" \li,,,,.(,, ·,, Illl!1 " , I7lf lind ,Io-r,ell,,'. C;"rI" ]\"",,,I,1t 1\"'"i1 , l!J:2:-1 . 
\ .J.d. f, 'rlH'r l~arloll)lI11'U \1I~itl'<I. ~:--- . \II1IJro!!io l' ( ·,lr lo.11 ( ;ur'\u HOlll il, ,,,, ß. (" , dill· ..... di HUIII.I \1' :~ 
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I. / Jd us /f' rUU,"1i ( f HII I· n ) 
.) \Ifllo'flr/r.~i lll .'i ( /i'(I$.mdl· ) 
:.1 . I 'ru/il df' r Tiirt' lI .: 11 de fl .Se il ell-

IW fl t' llctt 
IJ. II l/ u/ I/lu/ ri al FII~.WH/e 
,j . /\ /o, tt'rw>rlill 
(j . F /' II ,\ l f'r r ll h mt!1l (/1',\ '/'a f/,/w llrs 
i. I J(J "l ul[JI'~il1l$ d{·.~ A lo~ I /'r l ru l>'l 
8 . 1I f1 r1pI Y(',\ // 'ls r!,'1' FII_~w df ' 
9. F(· n ~ t l' rr(/ hml.' ll der Ffl ~~lId{' 

43 

, I II / /W111/1 e .1Iorper u. Ba ll eI' 

s ic h der Platz, in dessen S)s te rn ihr eine ähnlic he s tädte baulic he Bede utung zuko mmt wie 

de li \lari enkirc he ll in R o m . 111 de n .\uJrisse lli s t be i a ll er Ve rsc hi edellh eit der d e utli c hs te 

Zusa lll lllenh a llg zu erke nne n, \l e llil wir \'0 1' a ll r m ä ltr r e Kuprers li c he zu H.ate zi e ben. 

J) ie b eidcJl römi sc he n l\irc hell schl e ire n di e Ec ken genau so a b, wie di.e Kre uzherrl1-

kirc he, es is t d er gr o ß e Dreiecksg ie bel wrhand e n, di e Al.lika, Tamb o ur und I'-u[lpe l. Nur 

ha i be i_de lll\Lalhpy- Bnu e ine U rn- und Hückbildun g s la ltgefund e n, die sehr b eze ic hnend 

für den \rc hite kte ll is t. " 0 1' all e lll s illd di e g ro lJe n Sä ulrnJ1 0rlike n kass iert wo rden, die 

ZUI ie l Boden I o n de lll sehr besc hränkt e n Ba upl a lz weggeno llllil e n bälle n und a uc h d en 

k ün s tl c ri~cb (' n Pr inzipi e n .\htth eys, di e auf Erha ltun g d es Blocke indru c kes geri chtet war en , 

zu \I id el' ge\l esell wä ren. ])ann h a t 'latbe) se in e Silika s tark überh öht, Ulll se in e r Kuppel 

e in e wirksa m e Verbindun g Juit d er Fass ad e im S inll r e in e r slra lTe re n Eillhe il be id er zu 

~c h alle ll . In d eH l\LlpJleln unter sche ide n s Lc h di e be iden r ÖIllLsche lll,-irc hen wese ntli ch I'OIl 

j e ne r de r Kre llzh errnkirch e. D oc h is t d as Vorbild a ll c h hi e r eill r ÖIl1Lsch es: S . . \ndrea d eUa 

\'a ll e und S. PLe tro, di e Jla th ey be id e verschmilzl. Für di e Jl er s peklil'isc h l erkürzt cn 

Fe nster" ä re e ben fall s auf r ö ll1 isc hes zu ve rwe ise n: SS. ,\ III brog io e Cm'l o al Co rso. Ble ibt 

also \ 0 1' idl e m di e ar cbitekto ni sclH' Gedanke nwe lt CarJo Raill a ldi s für die Ges taltung d er 

Jue uzh errnkirc he dLe 3lUegellde Unterl age, so s ind in d er EiJlze lg li ederung wi eder d eut-



{ ' IIt .: t'il'llllllll!l /lruf ~pi('!lelbildlidw t :rfjUIl :'UflY 
1'0 fl \ re". S . Uaucr 

Abb.26. 'l unch e!!, Naliollu!lIIusl'urll. Dinzc rd rof",·scht·s ::-'ki.tzcubuch. Gr ulldl'il$ 

li che französ ische Einll ü~se zu spüren. Die aufge leg te n lä ngli c h rec hteckige n Plntt en, die 

rus tizierlen Zwisch e nfe lder , di e Q uaderung d er 'lilIe lachse, di e Arl de r Profili e run g der 

Ges imse, das all es ge hö rt zu den Requi s ilen der fra n zö~ i sch e n Archit ektur des 17 . Jahrhun

d erts, m il der en kühl e r E lega nz ull d t rocke nen Vorn ehmheil auch die klass izi.sli sche 1I a l

lun g de r Fassade ausgeze ic hne t zusa llllllenge ht. 
Im [linern ste IlI di e h.irche einen Zen tra lbau d a r, der ron einer s ta rken Lä nge ntend enz durc h

cl rungen \I ird. (A bb . 21,22,23). De r Gru nd r i ß bi Id e l in sei ncm lI a u p ll e i I c i 11 e tw a, ged rü ckt es 

O val, d as s ich na ch de n be ide n lI a upt achse n in rec ht ec k ige B,ä ulll e öIIn e t. In d er Län gs

ac hse sc hli eß t s i.ch da ran das C horh aupl an. Es is t zent rali s ti scJ l a nge legt , inde lll ic h 

uni eill Quadrat schIlI a le Hechteckrä uill e gruppi e re n. Vo n de li Se it e llräuill en d er e igent

l ich en Kirc he führe n T üren in vi er ec ki ge Ka pe ll en, deren Ec kcn abgesc hriig l s in d. Für di e 

i nJl enrä ll m li che Erfass un g s ind j edoch s ie o hne Bedeutullg. Ebenso d ie o ral e n Treppen 

r ec ht s un d links VO Ill E in ga ng. 

Dieses se hr fe in ausgewoge ne G runclrißsys le ll1 VO ll ze nt n der Gesc hl osse nh e iluncl zuglei c h 

lo ng itudill a le r Ti cfe n e rschli e f~)ung ist im '\ufrifS VO ll e in e r sellenen s trukti, e n Klarh e it. 

( \hb. 2+). Den ova len Ilauptraulll über \\ ö lbt a uf" IlI äc hli ge ll Pfe ile rn und hre it e n P end en

tifs eill e strahl eJICl e Kuppelbild ung, d ic gegc n di e in TU lln en c in ge \\'ö lbt en Se ilenrii ulll c 

durc h j e zwe i sc hIlI a le G urt c abgc trennl ist. Das C horq uad ra t is t , o n e in e r böhmisc hen 

h appe e in gedec k t, dere n Hä nder ic h gege n di c to nll eJlge wö lbt e ll Ne he nrä ulll c zu dünnen, 
scharf"en Kanten abschl e ifcn. Die Wä nd e g li ed e rn j o nisc he Pilaster a uf ho hen Socke ln . 

Ihre Gesilllse s ind "o n ras~ i g(, 1II Schll itt und springe Il wei t aus d er "'lau e r , o r (Abb.2:'». 

Di e Pil as tera bslä nd csch mückcnl'lisch en und lällg lich r ec ht ec kigc Fe ld e r aus ä hnli ch denen 
de r Fa sude. ( Farbe und Aus tallung frü hes 18. J ahrhundert. ) 
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Das Raumbild wirkt geschl ossencr, als man na ch d em Grundriß vermuten würde. Gl eich

mä fSig breite l s ic h d er Raum n ach allen Se iten ;J US, I'o n d en Ne benscbi[Tcn cbcnso hcr an

gcsogen w ic Io n der l\:up pe l wieder absorbi ert. Es ist e in e R aumdurc helrin gun g fcins ter 

\ 1'1. Dazu kOlllmt e in c wunel el'bnrc S ich crh eit in der Lichlführung, di e el ie E inh eit d es 

Raum es zu wahren yerstehl und doch crs l in der Kuppel di e Voll endun g crreic ht. - (U nter 

d er l\.irc he befind et s ic h eine Krypta , eli e im all geme in en d er Ob erkirche in d er H.a ulllver

te ilun g ihres Grundri sses f olg t [,\bb . 21]. Die Räum e s ind mit Kreuzgewö lbell e inge d eckt. 

Die l\l') pta is l ni c hl m ehr in Benützun g,) 

\Yen n s ich bei der F assa de der Kirche eine enge Beziehun g zu d en r ö mischen Kirch en 

S. 'lal' ia de' '1riracoli und S. :\[a1'ia d ei '1Io nti erga b, so s ind s ie für d as lnn erc ziemlic h 

locker. Z\\ a r ä hnelt d as S)s tem yo n S. :\Iaria de':\Iiracoli im gro r~e n unel ga nzen dem d er 

l\.rellz herrnkirche, aber cs is t d ort zu kein er entschied enen h,rellzschiITbildung gek omm en, 

die j ene ~lufe d er R aum d urchdrin g un g "crkörp ern würd e, auf d er di e Ilrage r h,irche s lehl. 
\u c h ze igl sich ein e gr o (Se Verschi ed e nh eit in d er Ka pell enan onlnung, di e in ROlli nur 

gegen d en Chor zu an d en I-lauptrauJl1 derl\irche herange no Jl1m e n s ind , wä hre nd s ie inPrag 

h inl er die KuppelpJeiler zu liege n komm en, Ebenso differi er cn di e Chorl ös un gen beider 

K irc hen. \renn so d er a usge führl e Bau nur wcni gc Bezi ehun ge n zur Kreuzh errnkirc he a uf

weis t, so is t doc h wohl mögli ch , daß die Pl a narb eiten zur Kirc he Lös un ge n ge brac ht hab en, 

die in e inem enger en Bezu g zu r Kreuzh'errnkirc he s tünd en. Scho n bei der Fassad e enth alten 
jene l\.upfers ti che, di e früh ere Enl.würfe H.a inaldi s wiedergeben, mehr und na c hdrücklic here 

Ei n" irkunge n auf 'Iathey, a ls d er a usge führt e Ba u s ie d artun würd e . . \nel ererse il s muß für 

die Raulll form d cr Kre uzherrnkirche auf oberitali eni sche, 1'01' all em a uf bolognesiscb e 

k irchen h i n ge" ie~e ll werden. S. \laria d e ll a "ita in Bo logna is t zwar spä ler al s die Prager 

I\. irche, abr I' elie r erwallcltschaft is t doch zu s tark, als daß wLr hi er nic ht e ine gc meinsa me 

Q ll e ll e yerllluten möchten, die un s noc h unb ekannt is t. Vo n di eser bo lognes isch en I\.irche 
führe n übri gens a uc h Beziehun ge n zu zwei Entwürfe n im sogenannte n j)inzenh oferschen 

S ki zze nbu ch d es bayr. l\ationalilluse um s. Si e ze ige n ganz ähnli ch e j)urchdl'in gun ge n, nur 

noch bereicherl d urc h Ka pell e nanbauteJl , di e zu r es pektabl er Grö ße au sgewachsen s ind 

( \ b b. 2ö). " elc be Vorform a uc h immer für ~ralh e )~ cntscheid end ge wese n se in mag, imm er 
wird d ie i ndi, iduell e Ko te zu be to nen se in , di e se in Raum träg t. Es is t e in erns ter , s tarker , 

llI ännli c h-~ic h e rer , da bei höc hs t yorn ehm gcs taltc terRaum , der die Brus t d es ihn Erl ebend en 

wei t und wa rm zugleic h lIl acht. Es is l .\Ia lh c)s bes te Schö pfung . 

4 . j)i e J ose ph s kir c h e in P r a g, Kl ei,nse itc (1682- lfi92) 

D ie ,raue m d er l\.reuzherrnkircbe 'l a re n zu halb er Hö he gedi ehen, a ls Mathe)' llIit e inem 

zwe il en "'irc henbauin Prag belraut wurd e, d er J osc phskirche auf der h.l e in se ile (,\bb. 27). 
\V CI' ihn da f'ür e illpfo hl en, ob der Erzbi sc hol' oder der Gra f' I'o n S l.e l'l1b erg, wi sse n wi I' ni cht ; 
j edenfalb li eß e s ic h n icht ohn e G rund venllul en, dar~ es d er leizi ere Wl1l' , ge hö rt e d oc h eine 
Cräfin ' ternber g zur Ord cnsge nl einsc haJl der Kannelil erinn en, di c d en Bau zu "erge ben 
halle n. Es is t zu be tonen, d aß \hlth e) auc h h ier nic hl 1'0 1' e in e I'orgii ngerl ose '\urga bc 
ges te llt war , scho n and ere ,\rchil eklen halten ihm l orgearb eite t un d ,i e les 11 11 1' fes tge iegi, 
so d aß s ic h s llüter zu entscheid en haben lI irel , inwi ewe it di ese Yo ra rbe il de r a nd eren für 

'la th c) bind end ge" ese n " ar. 
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\ hb. '27. Pro ,g, J os('phski,'chr ( I\ lein S4' il e) . Paslwue Pilo t. Ecla> l't 
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Di c.Joscphski rehe isl wohl ciner dcr umsLriUcns!cn Ba u len der ganzcn Progcr Baugeschichte 1). 
earlo Lm·ago. Domenico Ors)' de Orsini, Abraham Paris, Johann Bemhard Fischer von 
Erlach "urden nacheinander als ihr Schöpfcr ge nannt. Was dabci als Baugesc hichte auf
ge tischt wurde, war reichlich \ erworren und wird nun zum wcilaus größten Tcil wid er
legl durch ncuc Aktenfunde. 
Di e Baugeschi chtc der Joscphskirche - das soHte nie "ergessc n werden - i.s l ci n Te il 
der Baugeschi chle des Karmeliterinnenkloslers üb erhaupl und isl als sol che nur in diesem 
Zusammenhange ri chlig zu erkenncn. Ihre Gc. chi chte beg innl daher schon mit dcr Fun
da ti on dcs Klosters durch Kaiser F erdinand IIl. 1655, der den aus Polen eingcwanderlen 
hJ os lerfraue n das Hir 26000fl. CL landenc Haus des Grafen Ferdinancl von Waldslcin auf 
der Kl cinsc ite schenkun gsweise überlassen hallc. Das Haus scheint als Klosler wenig ge
eignet gewescn zu sc in , da man sich soforl mit Baugedankcn trug. Trotzdcm schon am 
3. Februar Hi55 " mil dem Joachimb 'Iländl Vnd dem J aco b Ca"dlini wege n erkhauffung 
ihrer z\\eyen Ziege lhüll cn zu Erbauung eines Closlcrs Vor dic Carmclilaner Jungfrawen 
!rac tirl" wordcn war, komml cs zunächst nicht zum Baubeg inn 2) . Erns tli chc Schwierig
keiten bereilet dem Kloster dic aus Rechtsgründcn notwcndige Inlabulierung dcs erkauf
Icn Hauses be i dcr Köni gli chen Landtafel, wcil dic Angrcnzer dcn Bauwünschcn dcs Klo
slers, die auf s trengc Hegularitäl geri chlct warcn, wenig cnlgegcnkommcn. Nach langen 
h ii1l1 pl'en k Olllml endli ch am 3 . . \prilI662 ein Ycrgleich mit dcm Fürslen von Lobkowilz 
zustande'l). Dabci fungiert a ls Bausachyerständiger Ca rJ o LUJ'ago, der erstc Baumeister 
des "Josters. VOIll 13. Scptember dcsselben Jahrcs daliert d ic 'Vicderbestäligung und Er
ncuerung des Fcrdinandinischcn Pundationsbricl'es durch den ncuen Kaiscr Lcopold I ., der 
dem BauwiJJen des I\J oslers mächli ge n Impuls verl eiht. \Ven igc Jahre spüler sc lzcn au ch 
die ersten Bamü'beiten ein, wenigS lcns ist in einem Vergleich des Klosters mit der Stadt 
' 0111 l. Juni 1665 ausgesagt, daß die Klostcrfrauen .,das au[ Ihren ordcn ges l.ifflc eloster 
\ nd Kirch en Sl. Joscph zu baucn angefangen" . Dcr fortschrcitcnd c Bau schafft neuen Kon
fliklss loff mil den Anwohnern. In eincm zwcitcn Vcrglcich mit Wenzel Fürsl von Lobko
,\ itz "yersprechen Sie Closter Jungfrawcn " daß sic "von Vorne hinauß au[ dic gasse n gegen 
den 1~leinseither ge meinen Brcyhauß in' s Kunf'lig Ihro Jctzigc Wohnung, Vmb Willen 
,"0 1' der Kirchen eincn freicn Pla tz zu machcn , abbrcchen werdcn ". Es schcint also, daß 
Lagc und Größc der Kirche schon zu dicsc r Zcit in den wescntli chsten Punkl cn planmü
fSig fcslgelegt waren. 1672 end lich ist der Klostcrbau vollcndct. Dic Umgü rlun g des Klo
stergartßI1 S mit \Iauen\erk ruft 1676 eincn Bauslrcit mit dcm Grafcn Clary hc rauf. Dem 
Kloster, das im Hecht ist, sc kundieren dabei der kaiserliche Oberbaumeistcr Johann Do
Illcllico Ors)" el e Orsini und eier kaiscrliche Hofmllurerm eister Johann Domcnico Cane-

J) J oseph Cern) . Kurze Gese hi cl,le der barfüßige n Karm eli le rinn en in Bühmen, Prag, 1830. Manuskript 

im Besitze des Englischen Damensliftes; Vacl. Krolll1u o. P opis pamillky sl.ole lo 0 za lozeni ll stavu sieeen Ang
li ck,l'ch s pHbi\hern l'adu Karm elilans keh'o. V Praze 1847 ; Franlisek H.uth, Pavel Körber. Kronika kralovsk" 
Prahy a oLci sousednieh 1. Prag 1903, Sei le 425; Frantisck Ekerl, Posvi,lu;! misla. Prag 1883, 1. Se ile 

231.-236. 
2) pJ'ag, Archiv des 1\lin. d . Innern, Slar" mauipulace C 71 S I.. J osepll, Kl einoe ile. A. SchuLerl, Urkunden
rege, len aus den ehemaligen Archiven der von Kaiser Joseph 11. aufgehoben!'n Klösler Böhmens, Innsb l'uck 

1901. p. 118. 
3) ELenda: C. 71. Vergteiche Anhang. 



ral e, die \ il' lI eic ht Carlo Lurago und ~l' illell Balltrupp in der .\rh l' it ahge löst haben I). Ist 
di es richtig, dann li l'gl ,!I so hi l' r der Fall vor, daß Ors\ dr n Carlo LlIrago alls seill er Po
siti on ,erdriingt hat. Hin) I"ührl' n die \I ,IIU'e rllll'is ter \\ ilhellil OppenriLLer und \ndrea 
T'ünlili el ein e illl h Olltrakt lIi cht nii her geke nllze ichll ete ~Iau s urnlau er a,,1" zum Preis ron 
] 100 fI. ulld HiH~ der \Iaurenll e i ~ t er Peler Ehrhardt für ~:WO 11 . ei ne lIeitere, di e gege n 
den Garten des Grafen \"011 Thurll hill<lufstand ") . Di e ~ irc h l' war im Gefüge der Bauge
sc hi chte das Il' tzte Glied. j)cr (;rulldstein lIurde llil:3 \0111 ~aiser Lcopold se lbsL gelegL6) . 

\\'a s aher di c l rsachc gell(,sl'n lIar, d<lr~. die Bauarbeit nicht sogleich mit ga nzer h.raft ins 
\Verk gese tzt 1I1Irde, ist lIi cht bl'kanill. Erst l(j~t3 kOlllll" der Bau in FllIr~). Schon alll 
2H. \liirz si nd dip B,llIg rllbcn ausgehobe Il ulld ZUIIl Teil dil' FUlld ,lIl1 cnt e ge leg( 7). Trotz-

') EIJrnda: C. JI . P . Gulachlen VOIII 17. Juli 1G7G. 
n) EIJ("nda: Baukunlrakte \0111 3 J. Juli lli79 lInu 2-1.. Oklol,er 1082. 

6) JOIIaIiIl Fluria n JL.1ll1lllcl'sc lllnicl, ProdrOlllllS glol'ia (' Prag('nac, Prag 1723, ~f'il(' 1.171 75 . 
7) VcrglcidllJ JU!) SClll'cibull de r Priorin ~\l aria .\Oll:l \011 der 111. Therl·_~ia an dl'll Kaiser dalie rl vom 28. 
~Iürz 1(;S;3: 

.. AllergnäJigsler Karser, K öni g Vndl lI e .... H er r . Es Io a l,,'n Eure Ko)s. Vnd Köni g!. MarE vo r ellichen 

Jahren in dero Vndt \ "nsol'l' der barfüßige n Ct.l I'IlJl'lill t'r inllen i'U Pl'ilg Cluster hi rchcn Jen Ersten f'tcin 

ge legt Um1L zu dCJ'(· n EriJallung eill starke Summt' gr illt gnädigsl WÜl'klich dill' Belchell la ßen. Zudelllc 'Vi o1" 
IlLlII diesel' Slcinlcgu lig illllilCril'l'nd UCIl Kirchenbau zu ' oll fuh reIl bereit Ji(' fundulI](:nla mi t gro15cn LII

kosten graben und lheils daran lugen lar~en .... " und C. 7J 3. Ka ) (Iedidll's Scloreiben, daß zw isc hen d"n"11 

JUli gfrawc lI oel' Lal'fußigcn Carllll'lilcrillllC'1I lind delll Jtil: / FCl'llin<lnd ll l'I'.logcn l.U Saga n Hcgirel' lI Jas 
lI alll~ LulAuwi tl. \\ eg<:11 uas ausl.uJÜ )tI'CII angefangellell l\.il'cheu lJt.l u e ille ;llllhul'i~iI'Lc COJltlllie)iulI angcünlllct 
\\ eru"n ,olle. ' VieH 7 . • \ pril lüt!3. 

") Di,· cillc Zahl IJI'findl"l sich in J"r I\ nrllJucloe 01)('("10,,11. d,'s \ lIikaf"rnsters; die andere i,l e in Chronogramm , 

da, in di e' Platle über U""' Portal eillgc,'ill.l isl. Es laulel: 01\'" l u,,,I' Io u J"C"l"IIall \ ' rui ,, \ ldll o gLu

r! ".""' '1 \ " \Irgluls sl'"mu pu, ll\ 'J ( I G\Jt). 
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dem dauert der Bau no ch ganze 8 Jahre. Die Fassade träg t zweima l die Zahl Hi81, die ihr 

Vollendllng~jahr all!( ibt S) . Am 3. Oktober l(i82 wurde di e Kirche e ingewei ht. Einer alLen 

Nachricht zufolge haben di e Baukosten 315(:i7 fl 8 kr. be tra gen. 

" ' ie steht es nun miL der Frage nach d e lll ,\rchiLekten ? In dem bekannLen Schre ib en I'o m 

27 . 'Ilärz 168fi an h.aiser Leopold J. sagL 'fathey, daß er un ter a nd erem auch die " pi anta 

zu der Kirchen der JungJrawen Ca nlleliterinen allhier zu Pr<lg" <IllgefertigL hab e. D aß er 

darauf besonders hinzuweisen Veran lass ung halle, erh ellt am besLen aus dem ClIl s tand , 

daß Kaiser Leopold der IlaupLförderer dieses Ba ues gewese n war. Sein Wappen schmü c kL 

ja heute noch elie '"irche. ~liL dieser ei nwandfreien NachrichL l1lür~t e d oc h allem Gerede 

I'on anderen \rchitekten der Gara us ber eiteL sein , aber da is t als Gegenargull1enL e in e Zeich

nung des ä lLere n Fischer von Erlach, di.e den Forschern schon so vie l Ko pfzerbrec hen ver

ursac ht hat ") (Abb.2R). Sie wären in ihren Schlüssen gew i ß vorsichtiger gell orde n, wenn s ie 

nur die Zeichnung miL dem gegenwärtigen Bau verg li chen hätt en ; denn da hälle sich ihnen 

doch oITenbaren müssen , daß hier belrächLliche .\bweichuuge n vone inander I·or liegell. 

,\uf dem Fischerschen Grundriß is t der Innenraum a ls r e iner Kreis gege ben, wä hrend die 

,\llsführung eine Ellipse ze ig t. Die l'\ischenrüull1e sind inrolgedesse n be i Fi sc her al le g leich 

groß, wieder im Gege nsa tz zum s te hend en Ba u, wo die vVandauftci lung rhythmis iert is t, 

also die :"Ji~chen der Q uerachse seichLer s ind als die der Di[lgo nala c hse n. 1m Chor hat 

der ausgcführte Bau keine rechtcckigen Se it enauswe itunge n und se ine l=tnumdurc hlässe 

si nd lIesentIich and erer Form. Dann fehlt a uf d er Zeichnung der l'\o nn enchor, der doch 

einsehr wicht iges ElelllenL des Bau programllls darstc lll , wenng lei ch eri m lnn ern der Kirche 
nicht ins GesichL fällt. 'Vesc ntli c h anders is t fern er die Fassade, die bei Fischer rier \'0.11-
säulen paare in einer H'rt i ka len Ebcnc aufwcis t, wä h rend die wirkl ic he aus -+ ci nze l nen Drei·· 

lierLels1iulen besteht, d ere n inners te e iner and e ren I"erl i kaI en Ebene angehören CI Is di e 

äur~eren. Im Sc hniLL isL die Ch or öITnung be i Fischer höh er a ls di e :"Jischen, die in] aus

geführten Bau von g le ichcr Höh e sind . 
Was erhe llL aus diesen Fests le ilungen ? D och sOl' ie l, dar~ in der Zei chnun g e in Stadium 

dcr Entwürfe vorliegen muß, das all erdings nichL mehr so weiL I o n d er ,\u sführun g ent
fern t ist. 

Se lber hat Fischer I'on Erlach diese Skizze ni cht en tworf"cn, sie is t vielm ehr e in er Ze ic h

nUllg eines Abraham Paris VO ll R om nachgezeichnel. Er h a L diesen TatbesLand e igcn 
hündig vennerkt und d a weiterhin aus der Baub e tra c htun g h erl'o rgeht , daß elie Ki.rc lI e 

absolu t .,un fischerisch'· is t, w dürfLe hiermit das ~lärchen I on der Urh eberscha fL dcs 
ä lteren F ischer von Erlach abgetan se in. \Vcr isL aber d iese r Abraham P a ri s und in 
Ilclchem Verhältnis s teht er zum Bau der ,Josep hskirche'? Juliu s Leisching hat in se inem 

.\ufsatz ., Handzeichnunge n des ält e re n Fischer I'on ErJach" darauf auflllerksam ge ma cht 
( freilich unter Verschweigung der Quell e, die Proko p is t), daß Uln elie W ende des l(i. 
J ahrhund erts in ;'I[ä hre ll e ine Küns tl erJa\llili e des Na mens Paris [I m Uo fe des Laclislal' 

1011 Zierotin h aupt sächli ch beiIll Bau der Schl össer E)"anowi lz und ~lährisch-Trübau 

Lä lig war, und h a t vermutet, d aß s ie wi e so viele Maurer vo m Süda bh (l ng d er Alpen 

0) Julius Leiseh ing, llandl.cichnurtgcn des älLcrcn Fi);chcr \O lt ErJaGb; J;.Jhr lJuch f(ü' Kun::,L\\ iSSl'll sf..' lli.\fl , hl'J' 

ausgegeben von E. Gal! 1923, p. 263 H., für Sl. J oscf in Prag !Jes . 2158; Ua, Tafel L09. Abu. 2. lind 
~Iitlei tungcn ,kr '\rcb ilcklen-Verei ni gllng \\ ' iener ßallhülle, ßd . X\X. T,, [e I 51 5:2. 
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(LJiözese Como) sl.anllnI. 10). Gl eichgüllig, o b C I' mit d iese r \'erlllutun g recht hut ode r ni c hl, 
j edenfa ll s ein Franzose Abraham Paris is t um 168..J- zu R.o m im Dienste eies Papste In
ge nieur, und daß es diese l' is t, der in Bezi ehunge n zu Fischer \'on Erlach s teht , liegt nur 
der lland ll). Die Frage freili ch, wie dieser Inge ni eur zu Planskizzen der J o e phs kirche 
in Prag ge komill en is t, is t zu lösen äuß er~ t schwier ig, so lange sein \Virken ni cht um
rissen ist. .\ber wäre es lli c ht denkb ar, dar~ , wie zwi schen Fischer und Paris Bezi ehungen 
bestanden, Bez iehungen zwischen P aris und "lathe)" unterhalten worden sind, die von 
dem römischen ,\ufenth alte und ei er Landsmannschaft \latheys herrühren könnten ? Ist 
dies der Fall , dann hat 'lallle) ihm Kop ien seiner Pläne zugeschick t, viell eicht um sich in 
rein techni sc hen Frage n yon ilJlll bera ten zu lasse n (\rathey war "lalerarchitekt) und Pari s 
hat s ie dann dem ält eren Fischer von Erlach, der doch auch wie 'fa lhey kaiserlicher 
Architekt war, also an den Arbe iten se in es weiteren Vaterlandes interessiert e in mochte, 
zur Abzeichnung üb erlasse n. Di es sc he int mir die plausibelste Erklärung der Frage zu 
se in , \\'enn man ni c ht etwa die ge wallsu l11 e Annahme verlrele n will , daß Pari s se lbs t in 
Prag gewese n sei. \ Vie auch die Frage enlschi eden werden mag, vorläufto- ist durcha u 
kein Grund vorhanden, dem \Vorte ' latheys zu mißtrauen un.d ihn ni cht als den Schöpfer 
der Pläne anzuse hen, zumal ihn der Kaiser h öchslwahrscheinlic h per8ön li c h kannte. Zu 
dieser Tatsache pnrH \'Orzüglich die alt e Nac hricht , daß der Bau unter der \ufsic ht des 
eifrigen Baumeisters Ignal io eli Giesua ges t.a nden habe 1 ~). Durfte doch 'la lhe)' zur da
m,lli gen Zeit ke inen Bau du rch eigene Arbeite r Zlll' ,\us führung bringen. 
IIII släd leba uli c hen System der Kl einse ite träg t die Josephskirc he keinen oplischen .\k
zellt ( \ bb.29). Ihre Sichlbarwerd ung ist vie lm ehr erst mit delllunlllillelbaren Vor-ihr-Stehen 
gege ben. Überr aschung ge hört zu den \Virkungsmitteln der barocken l\.unst! Durch rec ht
\\ inkliges Einspringen der SlrafJe\lwand in ga nzer Fassadenbreite lind ebenso \ iel \fe tern 
'j iere is t \ '01' deI' h.i rche ein annä hernd quadrat isc her Hof gesc haffen. l'\ach \orne in der 
Flu ch tlini e der \\'t'glll iluer\\i rd derselbe abge chl osse n durch ein eisernes Gilterüber h,db
IIl anl'lsho hclIl Ste insoc kel. Indem Ei nl aß lor und Zuga ngsweg zur Kirc he auf die \filt el
ac hse der l\.irche nl'ront ausgericht et sind, resulli er t daraus für die Belrachtu ng der Fa -
sade de r s treng orthogona le Standp unkt. ;\lichts also von bar('lcker .,Über-Eck-Belrach
tung"! Di e Flanken cles Ho fes sind schli ch tes, ka hl es Hau,ge llläuer, dessen \ rlllut den Re ich
tUIll der Kirch nf'assade durch den Ko ntras\. s teigernd hebt ( \bb .27) . LJi.ese dreiachsig, die 

10) \'erglcidte .\ . Prohop. Die ~Iarkgrafschaft \lähren in kunstgesc hichtlicher Dc,ichung. \\ ie n 1904, Bd . 3. 

pag. ü80. \111 lI ufe Ladislau. l un Zieroti" (15U8-1Ü22) leLeli : 

J)". IJilJhauer Lorc", P"ris u"d _\lIt on Palis. 1m ßrünncr ' ta"thuchc lIird l 5!JO ei ll S leinmcl' _\lIt on 
Pari~ gf: ll unnl ; cLcnda lUUU eill _\ ndrcub Pari I SulJII UCS vorige!!. 

" ) \ . BerlolOlll, .\rli,ti francesi in Homa nci scculi \.\' X VI c \ \ 11 \[anlma 188ü p 8ü. 

"Lu ZUlli I'cgistl'a Ull Paris _\. . arcl,ilclto c poi 1I1l GiurolUIIlU Pari:, pure lIrchill'llu. fran l's i ; 110 "0 "'C dl' bJJiI 
fI,I{1{iUftllf'l'si al1(.' 110 il &ogupnle: 

lL. R'e ll uaio 1GB! .. (' piact·ra eii pagcHe (1 1 ~ignor \ Lralll Pari:, ingegllcru sl'uJ i t;~ <.1i Il1uncla quall Iacci
alllO pagar a l:Cllllplo di scudi 2~7, 10 simi li ehe illlportilliO lu spC'!'.1' C J't'roglliliunc ill c:,:-,cr nndato di 11 0 .. t 1' 0 

uriline u ecru", cl a l tri lu u!;hi della Prouincia di Homug"a cl Fun'ara pur ,cruilio della 1\ . Cam. douc ui 
ha cJimurali da 111t .. · ... i -1 in (" fr Ci!. 

J a ill(ra ,,,,,ittu h" ric('\Jut" li IB ,"uJi e LoL 11 li ~8 gClluaio 1ü1:l4. \L null Paris 
( \ rchiviu llc.·l1 a Fillanlö Punlificlo.( 
1;) \ gl. CeJ'lJ) a. a. O. 
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ä uße ren Achsen sc hmäl er al s di e inn e re, di e \ c hse ngrenzen durc h Pil a~ te rbünd e llllit \' 0 1'

geleg le r Dreivierl elsäul e marki e rl. DeJ' Ordnung d es Unterge~c h osses, d i(' j oni s ic rcnd isl, 

ro lg l nach zwi sc hcngcschallc lcr, s lark I'e rkrö pf'ler , ho he r .\ Ilika im Ihchlungsauf~ li eg der 

Mill elach se e ine zweite k orinlhi s ier en der Arl. Vo n den ä uß e ren Eckpunkt en d er kurz na ch 

d er I\llika in d er Aufrnau erung ausse tr.cnd en Seilenil chsen ro ll e n s ich - d as dreiachs ige 

Unte rgesc hoß mit d e lll e inac bs ige n Obergeschoß \' erschl eif'end - Vo lute nb änd e r Zll den 

o be ren Kapitell en emp or. Di e unter e gr o ße, wagr ec hl ge lagerte Sc hnecke is l s la lu enb eselzl , 

di e ober e, nach abwärts e ingerollte lre ibt e in en Sc hößling wie stemm e nd wid e r den Ka

pite ll iln sa lz. De rn Obe rge~c h oß is t als Kro ne e in zw eimal zurüc kge broche ne r Gi ebe l f1uf

geselzl mil Ge bä lkkropf an T ympan onsc he itel. Dörüber Vase n un d Kreuz, der Kron e 

Zacken . Ind es di e Se il enachsen der F ensle r entbehren, kl afft d ie "\fill ela chse von I1l eh

re ren üb ereinand er gelagerten Ö ffnun gen auf'. Im Unl er gesch o ß hab en di e EinbrechungeIl 

"o n P orta l und Hauplfens ter so viel aus d er Mauerfl äch e he rausge no rnlll en, d aß diese wi e 

enlfle ischt ersch e i.nt un d nur d as leki o ni sc he Gerü st s ke lell urli g in Ersc he inun g Irill. Die 

,\bsc hrägung ihrer Stürze g ib t ihnen eine \ erlika le SI<lß krafl "on sugges live m Eindru ck. 

Das Hauptges ill1 s we ic hl de m heril ufko mm end en S lo fS in seg lll enlf'ö nni ger Au sbeulunga us. 

III di ese m Segm ent h a l s ich d ie \\'uc ht der Bewegung ge broc hen. D as d arüb er Li egend e 

e rJnangell der E inheit des ve rtika len Flusses . S tLi ckwe i ~e, in suk zess ive r .\bn ahlll e der 

Größenuusd ehnunge n ~teJlI: s ich a lles üb ere in and e r. In d ie .\ltikazo ne schne id e l mit ver

letzen de r Härte ein o ben und unt en im Halbkre is gesc hl osse nes Fens ler. Au f ihm las lei 

e ine s tutu enbese lzte Nische, der en Sturz eine b eschrif'l e le h.ar lll ~c h e krö nl. Höchs l e igc n

ILiJnli ch berührt di e Boss ierung d er Säul en un d Pil as le rbü nde l. Im Cnte rge~c h oß is t s ie 

durch i\us fräsungen bewerk sle llig t, die wie wagr echte S lrig ilJi erllng üb er chJ ~ ;\Iauerwerk 

hinwegs Jluren, im Obergesch oß durch bre il e Bosse nb ä ncler, wo be i cl a~ o be re Drillei nackt 

le ibl. Das P orlal wec hse ll rechl ecki ge ll Plallenb e lag miL g la tle ll S pange ll ,. Ullle r di e 

Ges imsk ämpfer schieben s ich \'e rq ue tschLe Vo luten e in . 1111 ll aup lfe ns ler is l an d as Ge

wänd e e in a ufs le ige ndes Vo lul e nstü ck wi e mit E ise llbände rn hera Jl ge resse ll. 

\Ya s aber die Fassade a ls Ga nze~ vo r a ll em kennze ichn e l, is l ihre , ehemenle Iloc hge tri e

be llh e i.t, di e d)' nami sche kraft ihres Verlika li ~ lllu s . S ie schi eß I j ä h aur wi e der S trahl 

ei lle r Fonl äne. Der F assad enkörper is l merkwürdi g schm al lm d eng hrüs li g geb aul und 

doch cl urchl e itet ihn ei n Beweg ungss tro ll1 von inl ens ivs ter F lulkra fl. D as s ind nic hl nur 

inn e rh alb des bi she r belrac htelen '''erkes Malh eys vö llig n eue Kl iinge, das is t au c h iln 

dalll al ige n Prag etwas Erstll1ali ges . Ro m a ls Vo rbild isl au rgege b c lI ulld mil fli egenden 

Fa hnen zu nordi sc hen Se hgewö hnunge n üb e rgega nge n. " enn n!so di e Hi chlun !:j beze ic h

n e t lI erd en so ll , in der di e Vorbild er di eser Fassa de ges uchlll e rri e ll lIIüsse n, so Illuf~) ill 

ers ler Lini e illl ·ord cn Umschau ge ha lt en lI e rd en ; de nn d e r b a roc ke Süd e Il kelllltni chl 

di ese Üb ers l e i ~erllngen d er J löh cnabm c8sungen in ras l go ti sch !' FOl"lll a le, "il' s ie hi er be i 
d er ,Jose phskirc he zutage tre ten. Ihre nächs le n \'e rll andl en ~ I e h e ll in den südli c hen 

\i cderl illld cn (Belg ien un d Nordrrnnkre ich), '\ 0 ein e He ih e , on kirc he ll se hr ühllli che 

Gli ederullge n auf\ve is l, j a o rt in d l'n Ein ze lh eil en lIlil " örtli c hen Enl sprec hun ge ll zu ihr 

auf"nrlel, so d aß es e ige ntl ic h aufra l1 en d ersc he inl , d aß noc h ni e lll and cli e~l' Verbindung 

gezoge n ha I. \\ ' ir nelln e ll IlIH a ls a ll ge lll e in e ll e i s Jli (' l e l ~) ; Brügge , .Jes uit e llkirche, l öHl ; 

1:1) Vergleiche Paul Parenl, L ' \ rcllil edurc des 1' 3)5-11'" Il lh idi onau\ au >. C\ \ 1 ", C\ ' 11 ,. cl C\' 111< s ii'c les . 
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,alllur, Jesuitenkirche, 1620; Brüssel, \ugustinerkirche, 1621; ;\famur, S I. Lou[1, 1621: 
LÖII 1'11, SI. :\licl1;1el, Hi50; Bl'üs~el, SI. Jean Baptiste a u ßeguinage, W07; ßrüssel, Notre 
Dame de Bon Secours, l(jö..J,: .\lecheln, SI. PieITe, ] 675. Die . e lLene .\1't der Verklam
merung der Säu len und des Pilasterbündels im Obergeschoß findet s ich ähnlich an der 
Fassade der kapelle des alle n Jesuitenkollegs zu Cambrai 11), der Gebiilkkropf am Tym

panonscl1eitel kommt \01' an SI. :\lichael in Löwen und für das Portal gi bt die Studie von 
.\fanikowsky manches Stück ZUIll Vergleich her 15) . Allen diesen südniederl ändi schen 
Kirchen ist gemeinsam die Dreiachsigkeit ode r Dreiteiligkeit des Gesamtsystems, der un
gestüme llochclrang, die Durchleitung des Fassadenkörpers mit vertikal ger ich teten 13('
lI egungsströmen, die nahe Verwandtschaft mit go tischen Formulierungen. Hi er müssen 
Beziehungen gewa ltet haben. gleichgültig ob sie durch Pläne, Stich werke oder eine Reise 
.\[athe.\s nach elen '\iederJanden vermillelt sind, oder was ja schlicf~ lich auch sein könnte, 
durch die KanneJiterinnen selber, die eine enge Verbindung zu den dallHds habsburgi
sc hell Ländern pflegten 16). Ob freilich diese Beziehungen ni.ch t über Burgund, die He i
Jllat \la th e)s, herzuleiten sind , ist vorläufig nicht feststellbar. Perault-Dabot sagt zwar in 
se in er L'Art eil Bourgogne 17): "Les 1lI0numellls du s tyl jesuite, freCjuents clans 11' nord 
de la France, sont rares en Bourgogne," aber der burgund ische Barock ist überhaupt 
noch nicht erforscht, so daß es durch.aus möglich ist, daß das zwischen den angeführten 
sücln iederländischen Beispielen und der Josephskirche noch auss tehende Glied hier in 

Burgund zu finden i8t I8) . 

.\lan ist überrascht beim Ein trill in das Innere der Kirche einen elliptischen H.aulll mit aus
gesetzten llalbrundnischell vorzufll1clen (. \bb . 30, 31 u. 32). Aus der Fassade ha lle man auf 
einen Längsraum geschlossen, wie ja auch die südn iederlänclischen Fas~adenbeisJliele nahe
ge legt hallen, die a ll e \ 01' Langhäu ern s tehen. Die Hhythmik der \Vandauftei lung konsti
tuiert sich so, daß die \Tischen der Q uerachse in derSpannweiteschmäleruncl nach derTiefe 
weniger ausschwingend sind als die \Tischen der IJiagonalachsen. Zwischen den Nischen vor 
den \Vand~tü cken, dann von je zu je, yoliplasLische Säulenpaare auf geme insa mem kurz 
gedrungenem Stuh l. Sie sche inen sich förmlich in den Raum here inzudrängen. Del11 durch 
rh) 1I1111i sc hes ,\ussch" ingen erreichten räumlichen Plus hält also ein durch vo llplas tisc he 
Säu lendoppelung gewonnenes plastisches Plus die Wage . Das is t Ausdruck der Raull1-
stu fe plastisch-räumlicher Durcbdringung in klassischer Reinheit. Der Cborbogen (übri
gens \on g leicher Breite wie der Eingangsbogen) ist breiter a ls die Diagonalnischen und 
öffnet sich gegen den einjochigen im Segmentbogen sch ließenden Chor. Die Säu len be
wirken im Gebälk, das um den ganzen kirche nraum geringt ist, s tarke Yerkröpfungen 

Paris cl ßruxellcs 192G. p. 115 und das ausgezeichnete Buch ,on J. II Planlenga , L'Archileclure religiellsc 
du Brauant au XVllc siede, La Ha ye 19:W; f erner .\ . C. 13. Schayes, llisloire de l'archilec lllrc en Bclg i
'tue, IV. Band, Bru.,el les s. a. pag. 177 H. :luch pag. 138 rr. und "<1 11 d er LindeIl cl 11. Ol"'eo ll , ,\ll1l1l11 

hi slorique de la BeIKi'Jue , Bl'uxellcs Hl1~. Abi>. 22. un. 182. 
11) VgL Parent a. a. O. Tafel 42. 
15) Yg L F. " ;\ taniku"sJ.y, ,\ ltu P orlate in Belgien 1I.lIolland . Denkn1alpflegc 1910, \ 11. Jhl'g. pag 9 LI , H. 
10) \ gL Dcrnjal' in Zeitschrift des äster!'. I ngelliclIl'- unu ,\ rchilcklen-Yereim L\ 111 , l~l(Jü , "" Jic Ibmi 

sc hen Einllii~",(' auf die 'Viencr Kil'chen dargt'lc:gl ::ind. 
17) \. . Peralill-Dal.lUl, L 'AI'l en ßuurgogne, Paris 11>\JJ. p. 173. 
Itl) "ie Prof. Bl'inklllal1l1 , der das GC'bicl OCI'Ci~lCI lIIil l'. ulr-i!PIl clip Güte haL , isL die BlIl'gu lidi sc hc _\I'chilcklul' 

dc~ 17 . Jalll'llUnu crLs nidll LU den führendcll /.u ,'C'C hU PIl . 
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und so mit rhythmisielte Interyallz)~ klik . Sie ziehen auch die Atlibzone in ihren 'Veilen

kreis. Selbst die l\:alotle is t von vo llpl as li sc hen Gurlen zerschnillen, sodaß also im ga n
zen Baulll einl\amp[ der plastischen " ' erte mit den räumlichen zu lobe n scheinL. Die 
Beli chtung erfolgt in der Hauptsache durch einen Okulus im Zenilh des Ovalraullles, 
dem e ine lichl sa mmelnde lanternina übcrgestülpl ist ; mäßige Li chtzufuhr ist ferner noch 

ge wonnen durch die rechteckigen Wandauss parungen in der Attikazone, die zugleich a ls 
Coretti dienen. Der Chor hat nur eine einzige Lichtquelle hoch in der Wand zur Epistel
se lte, wodurch ein maleri scher Faktor in se ine Raumwirkung kommL. Obwohl der Baum 

ohne Chon'orlage in der Längenerstreckung nur 15,'±5 m und in der Breitenausdehnung 
nur 13,.10 m mißI , erscheint er doch über seine -'[aße grof~ und trolzdem er ,"on Span

nungen unge mein lebendig ist, is t se ine ' Virkung in sich beruhig t und geschlossen. Das 
~Iittel, diesen Eindruck zu erzielen, war die g leiche Gestaltung der ChoröfInullgswand wie 
der Nischen und die BeibehalLung einer durchgebenden ÖfInungshöhe für al le Ihuman
hän gse I. Freilich ergab sich hieraus der Nachtei l einer häßlichen Yerschneidung der Chor
schlußwand, deren nöhe dadurch opt isch gefälsc hl wird. Schmuck ist im ganzen Baume 
sehr maßvoll verwendet und dorthin ge ieg i, wo er wirklich nur schmückend wirkL. Die 
aus den Nischenbogen auIquir lenden Linienläufe sind wie ein wundervolles Scherzo auf 

dn s Largo der Nischel1öffnungen . 1I1!'e Kalotten s ind von dünnen H.ippen durchzogen, die 
auf Konso len sich slützen. Hilltel' dem Chor schließt sich der kapellenarlige Nonnen
chor an, dem rechts und links H.echteckrtiul1le zugeordnet sind. Seine Decke isl ein Spiegel
gewölbe, das von kon solenartige n Stützen ge tragen wird; zwischen diesen schieben s ich 
Stichkappen zum Spiegel heran. Auf der Epistelseite des Chors liegt eine yiereckige 
kleine Kape ll e~ deren Ecken abgesc hrägt und mit Nischen ausge~etzt s ind. Ihr Zugang 
erfolgt vom Nonnenchor heL 
Wenn sich bei der Fassa de ein Bee inllußtse in der künstlerischen Konzeption durch sücl
niederländisc he Gestaltungen aufzeigen ließ, so läßt sich jetzt aus der Dekoration des 
Innenraums llJall che Einzelheit beibringe n, elie diese Beziehungen noch enger gestaltet, 
In eier UIl1 zwei Jahre früher ins VVerk gesetzten Kirche de~ alten Jes uitenkollegs zu Cal1l
brai lU) s ind di e Nischen der Seitenschiffe in ähnlicher Weise von Gurlen durchfahren 

wie bei der Jose phskirche. Sie s tützen sich :)LlF Konsolen, di.e kropfarli g aus dem Gesims 
vorhänge n und von Voluten gelrage n s ind (im Prinzip genau das g leiche wie in Prag) . 
Die POltale zu Seiten des Chors von Call1bra i komm en in der Jose ]Jhskirche an derselben 
Sielle fm;t "ortwörtlich I'or; auch die Art auF die Bogenumrahl1lung eier Nischen keil
Jörmi ge Be ' chläge aufzulegen, die die Schnörkel eier Voluten an eli e Archivo lten heran
balten , is t mit belgischen Beispielen belegbar: Genl, J\!ont-de-Piete, lJa u pi portal , Brüssel, 
Notre-Dame cle bon secours, Portal, elie freili ch von gall7. robusler Schwere sincl 20). Der 
Grundrir~ aber, die Rauillform seIher, die anders is t als die der Kreuzherrnkirche, gibt 
schwerCl'e Probleme zu lösen auf. 1st auch sie wie die Fassade in den süd li chen Nieder
landen vorgebildel oder r eichen ihre \iVurzcln in tiefere Schichten der Baugeschichte? 
Von den südniederländisc hen l\:irchen is t uns na ch delll Stande der gegenwärtigen Kennl
nis des Gebietes keine bekannt, die als \nregerinin Frage kommen kÖnnle. 1 ur zwei 

19) Vergleiche Paul Parent a. a. O. pi. XLIII. Die Kirche ist zw ischen 1680 und l G92 gebaul worden. 
20) Ycrgleiche Planlenga a. a. O. p. 25 . Fig. 45 und pI. XXY. 
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Ion PlantelIga H'rllluLungs\\ei se P. Fran <;o i ~ Aguillon zuge~chl'iebelle Vorentwürl'e Jür die 
.Iesuilellkil'che in Alltll'el'pen , die ~ich unter der S ig natur :3765 Ud .j. C \TI'. 10 uni:! 11 in 
der Bibi iol heq ue Na ti onal e, Cabi net de~ !<:"tam pesZLl Paris befinden, trefTt'n sic h in zieml icher 
Überrill stilllJl1ung mil delll all[rellleiJlen Syste lll der Joseph,kil'che ~ I ) . Heide si nd ni cht 
üllzusehr 10ne in<1nd el' yerschieden. \u[ .\1'.]1 (;\.bb .33) bildet den Il auJltra ulll ein lueis, 
an desse n Peripherie i'l ischenräulllc herangelegt s illd , und die im gleic hrn Hh) thlllus auJ
ge leilt sind wie der Haumilwili el der .lose IJhskirche. l\ur sind die '\ischen Uill ein erh eb
liches li efer, und 1'01' die Vhlncbtücko zwischen ihnen ist nur eine einz ige Siiule alll'ge
pfhnzl. IJic Eingangslliscbe ist bl oß so breit wie ihre Nachharn ischen, die sich ZUIll Chor 
öfrn end e dagegen Jasl noch ein mal so grorJ. Die Tiel'ellcrstreckung des Chore ist Ja t 
derll H.ad ius des Kreisrallill es gle ich ulHI das Chorvorjoch weitet sich rechts und link zu 
HecltleckräuJ1lell aus. Wie iUI Aul'riß der Bau gedacht war, ist IIicht leich i vorstellbar, 
aber es scheint, durs über eine nl nach aurSen pol)gonalen "lau erkern , in desse n Leib 
Niscll en ei ngesc huchtet waren, eine stra h len de l\ll ppel b i Idullg Hll f'wachiiell so llte. Pl ::mtenga 
dCIlh-tllohl a ll dCIII\uppelbau Duf delll TitelbJatll'Oil Fnlll\'oi ' .\ glli ll o ll ~ OpticoJ'u1l1 Jiber se
cun dus (1(113 erschien en) und enlwi ckell diese GJ'undrißlösung aus Cob e rgheJ'~ Kotre
J)aIll e de \Iolliaigu (,. Lit illissi Oll <lvililIIn plall radial 11\ eC UII nOIllbl'e illlJlair cle co tes, 
cnIOlll't) cI ' un e gu irlallcl e de chapc ll es":!2). Starke ,\hlllichkeilell s illd also vorhandeIl , "bel' 

"') Oie E"l"lid'c si lld :.bgelJi ld ct PI""lclg:. il. a. O. S,·il" Hl CL aurl, I",i Parelll. a. a. O. Seit" 125 fimld 
sie lt ei ne \.u!JiluulIlj Jer lJeidcn ~1I1\Yürj'c. 

"") Y,·rgl, ·icl ,c 1'1:lIo1"lIga a. a. O. :-;I'ilc :32 rr. lIlid H('. 
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an eine Abhängigkeit ~[atheys von diesen Entwürfen wird kaum zu denken sein. Doch 
soyiel ist mit dem freilich nicht recht einleuchtenden Zusa mmenhang der Entwürfe mit 
~Iontaigu gegeben, daß sie einen Fingerzeig bilden für die Aufsu chllng der Vorbilder der 
Jose phskirche ; denn Plantenga hat sehr richtig ~Iontaigll mit Giovantonio Dosios Projekt 
für die Nationalkirche der Florentiner zu Hom in Verbindung gebracht, so daß also Ho m 
als die Hei mal. dieser süd niederländischen Formgedanken anzusehen ist 23). Liegt hier 
nicht auch die Quelle, aus der Mathe) geschöpft hat? Hom mußte ihm ja von seinem 
langjährigen Aufenthalt her tief yertraut sein, und wir sahen schon bei der Kreuzherrn
kirche, wie wichtig gerade die beiden römischen Zentralbauten S. ~Iaria di Monte Santo 
( 166~ -ti7) und S. Maria de'\[iracoli (1662 - 1667) für ihn geworden sind 21). S. ~I. de' 
i\Iiracoli zeigt einen kreisIönn igen Innenraum, der in den Hauptachsen von einem Kreuz
raum durchdrungen ist. Die peripheriscbe \Vand wird dadurch nach dem zyklischen 
S)~tem a, b, a, b, a, b, a, b aufgeteilt.. Das ist zwar grundsätzlich verwandt mit der 
Jose phskirche, aber dort ist die Hhythmik noch viel reicher und die Nischen sind fester 
an den Ilallptraum herangerückt, so daß sie wie Ausbauchungen desselben erscheinen. 
"Veit inniger aber ist die Berührung mit einer Reihe von EntwürJen in G. B. Montanos. 
ScieHa di varii tempii antichi, Rom 1624. Tafel 23 ist im besonderen sehr verwandt.. Auch 
hier sind die Nischen der Querach~en seichter als die der Diagona lachsen, finden sich 
die Doppelsäulen, die A tLikakröpfe, die Gurte. Im Entwurf auf Tafel 65 ist die ALLika des 
Zehnnischenraumes von Hundbogenöffnungen aufgebrochen, ähnlich den Wandausspa
rungen in der Joseph kirche. Gleicherweise ist die Tambourzone des Zehnnischenraumes 
auf Tafel 1 Ion Hechteckfenstern durchschnitten , stehen Säulen vor den \Vandstücken 
zwischen den \Tischen. Säulen im Innern weisen auch die Kreisräume auf Tafel 8 und 
22 auf. Wir titoßen dal1lit überraschender Weise auf antike Bauten. Das Studium der
selben war ja in die damalige römische Architektenerziehung eingegangen, bildete 
sogar einen wesentlichen Bestandteil derselben. Es ist daher durchaus möglich , daß 
Mathe)' von dieser Seite her die AlHegung empfangen hat und daß z. B. die nahe Ver
wundtschafL des H.aumsystems der Karmcli.terinnenkirche mit dem des Tempio di Por
lunno a Porto, der im Codice Vaticano Barberino lahno 4424 abgebildet ist, keine bloß 
zufällige i t :?5). Das will freilich nur besagen, daß solche antike Bauten bloß das Substrat 
für j[atheys Ideen gebildet haben, nicht anders als dies bei Fischer von Erlach der Fall war. 
In der Esse se iner Ihumauffassu'ng sind sie umgeschmohen und mit dem Stempel seiner 
Persön lichkeit ausgezeichnet worden. Andererseits aber ist in die H.auml"orm von St.. 
Joseph I ieles vom zeitgenössischen Baudenken Roms eingellossen. Die Verwendung von 
voJlplastischen Säulen, die das Auge weiterleiten, war besonders in Rom beliebt und das 
Streben l1;Jch räumlich plastischen Durchdringungen hat dort vor allem \iVurzel geschla
gen. Es ist auffällig, daß auch von dieser Kirche trotz aller Unterschiedlichkeit im 

2.)) Ph,"lcnga a. a. O. Seile 38 und 86. Vergleiche auch Dagoberl Frey, i\lichelullge lo-S ludien. Wien 1920. 
Se ile 85 H. 
21) E. lIempel, Cado Rainaldi, "Iünehner DisserlaLion 1919, Sei le .,17 H. und dersclbe,Carlo Hainaldi, Hom, 

1\J22. Seile 15. 
25) G. T. Hivoira, Archilellura Romana, ilIilano 1921, Seile 231. Vergleiche auch Hütsen, 11 libro di Ciu
lianu da Sangallo. Leipzig 1910 S . 5.,1 Tafel 37. Verwandl isl ferner del' sogen . Te"'pio di Siepe, auf dem 
\Iarsr .. ld . al'f:rb. I. ei Ri, oi ra Seite 15\J Fig. 151. 
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1 1 I I 

\llb . :1 1. Pl'a ~, JOS t' ph ski,'('I!(., (;,'ulHh'iß des 1. Sl ol' lu'!; 

I I/t:pid wuny f iliI' " f'i/ II'm " Uf' tI Ptfl" I' i m P raffe r H/l U/ff'lm rl f'IItI'f1 1 PO il I rl'll, S. /ll/tlt' r 

lJ elai J lInd in der Gesamtauffassung gewiss<' Yel'b in d ungsfiidrn zttl' \rchil eklur Ca rl o 
Haiua ldi s laufen, der sie fre ili ch meh r ge isti g yerwandl als !'ormal I'erprli cht et bl<,ibl. So llte 
er der L<,hl'er \la lh e) s gewese n se in '? 
Es erübri gL noc h darau!' hin zuweisen, daß bei \ tarol äh nli che Grundri lSläsungen YOrkOIll
nl en (\raro l, groß<, l\usgn beSeile 94. und 110 Eg li se c! e Sie. -'Iarie proche la porle cle SI. 
Anto ill e), di e ~we i fe ll os \ on R.OIlI her beeiliflußI sind . 
Schli eß li ch nlli ssen \\ ir Il och jener eingan gs be toni en Frage Ilachgehen, iml ieweil \lalhey 
bei se in cnl Enlwu r!' VOll elwaigen Vorarbeiten abh ällgig war. Es is l ohne Zwei!'el Ilah r, 
d;d~, 1'01' i\[at he)' eine Rei he I'on Projekl.en ausgearbei lel worden Ilar. Lagt' und Größe 
der I\ in.:he Illüsse n I" on I\ n fang an heslilllllil gr \\ rsr ll sr ill , das ge hl nus c! r ll I iele ll Bau
pro~es~e ll In il all er Be::; lilllntl!t l'i l henor. \ iell eic hL lage Il au ch schOll nähere Formuli eru ll -
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_\hb. ;:J;). Pr:!!::" . .l oSl-·p h .. kil·chl' . Rchnill durch dCII h..lost\: dl'akt. 

l m:l';chlltJII!} n(lc!' eitlem Plal t j/ll PrClfJcr Baudepurtement I'OIL _lr(.'lI. S. Bau!:r 

ge n des I,-irc he nb nus vor , di e zuer st Cu rl o LLlJ'ago, d ann sein wn hrsche i.nlic her Nac hfo lger 

D OI1J e,o ico Ors) de O rs ini , sc hlicf~l i c h a uc h ei e r La ien bruele rb Cl ulll e is te r Ig nCll io di Gies ua 

a u~ge,lrbe it c l ha ben d ürft e n. Ihre Arb e it.e n hnt ~ra th ey z\\ e if'e ll os üb e rli e rerl e rh a lte n. 

E in es sc hei nl zie mli c h s ic he l zu se in: eli e ze ntra lis tische I\nl age is t e in e Fo rd e rullg d es 

Bauprogr a mll1 s. D enn el ie a urSe ro rd e lltli c h beschrän kte n Bauplatzye rhiiltni sse gab e n d ie

se n Ged ll nkcll \ 0 11 selbs t e in. Da ß f're ili c h di e Raumfo rlll \l a th eys vo n se ine n ,"0 1'

gä ll ge rn sc ho ll ge wählt wa l' un d cl' nur e in e le ichle Überarb e itung vo rzun ehll1 e n bruu chte, 

das ha it eIl "ir [OLir a usgeschl ossen . Di e \ Ver ke Carl o Luragos und 1)0 ll1 e ni co Or~)s 

c nl.h nlte ll ke in e solc he n Ra umf'Ol'll1 e n un d insbesond ere k e ill e, in de r s ü el ni eelrrl ä ndi sc he 

un d rö mi sche Ele lll ellt e d erarti g ge kre uzt wäre n . In de m llinweis a ur d ie s ta rk e wes t

lic he Beei nflussung lieg t scho n e in U rt e il zu GUlls tell des Fra nzose n. Er hä ll e a uch 

ni cht \01' de m Ka iser so stolz sage n d ür re n, Cl' sei d er Schö pf'e r (Je l' pi a nl a, we nn in ihr 

ni c hts r Oll e igen er Leis lung ges teckt hüll e . 
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An die Kirche sc hließt s ic h de r Konl'enlbau an, den die lokal en Verhältnisse zu Cl nem 
eigentümlich gest reckten Gcbilde \' erzcrrt habcn (.\bb . 2rl, 3~ u . 35). Di e älteslenTeiIe ~ ind 

dic Flügel gegen elie :\folda u zu, deren streckenw eisc dreiteilige .\rkade n8te llunge n in ihren 

Formen auf Carl o Lurago und scin en Kreis hind cu ten. Dcr cigen tlichc Ko n\'entb au, d e r die 
Quadratur umschließt,spricht s ich in den Formen als von d er ll ancl :'Il athe)·sgescha ITen aus. 

Beso ndcrs intere sa nt s ind elie Fcnsterlo rm en und eli eGesi msbilelungen gege n elenllof zu , die 
\'on fast quallrocentislischer Lini enre inheil. s ind. Dic groß e Hohlkeh le des Il auptges imses 

erinnert an Pi·ibram aber auch an .\ntonio dcl. Grandes Kerkerbau in ROIl1. Die einzel
n en Räum e sind auf Korridore aufgereiht, die in eurythmischer \\e ise mit Kreuzge wölben 

eingedeckt sind. Die Raumanorr1p ung ist logisch und le icht zu erfassen. Die Gänge habcn 
schlanke Verhältnisse und s ind fast a ufs Haa r idcntisch mit jenen 1 0m Südostflügel dcs 
Strahower Kl osters. S trahow ist Hi82 zu da tieren. Es wird a l ~o wohl so sei n, daß der 

?lIath eytrakt von SI. Joseph glcic hzei ti g od er nur ga Ilz wenig spä ter a nzu se tzen ist , da ja 
die Entwürfe für die Kirche s icher sc ho n Ende 1682 f"e rti g vorlage n und mit ihnen die 

Frage des An c hlusses der Quadra tur an die Kirche so fOlt dringlich wurde. 
Die Gebäudeaufteilung rechnet geschi cktlllit der Verwendung ~I es Librigbleibenden Teils 

zu Gartenanlagen , di.e besonders gegen die :\Io ld au zu e in en ,\irkungsvo ll en Übe rga ng vom 
Bauwerk zur Landschaft bLideten. Die Kl os tera rc hilektur ist sch li cht e Zweckarchitektur 

und kann im Gesu illtkoillpl ex als die Fo lie angesehen werden, HU f" der s ich die h o h e 
Qualilät der zugehörigen J osephskirche nur um so vorteiJh a rt e r he raushebt. 

5. Kl os t e r S tr a h ow (1682- ]684) 

:'Ilit d er .Tosep hskirche im Enlwurf ungefähr g le ichze iti g ist der s tad twärts ge lege ne süd

liche T eil des Kl os ters Strahow, der wie das Kl osler ZUIIl hl. J osep h reine Z\\ ecknrc hi
tektur d ars tellt (Abb . 36). Sc ille Bauge. chi ch te ist in den\nnales S trahoy iell ses ausfLihrlich 

üb erli efert, so dafS di e G bersetzllng derselben UIl S der Müh e enth eben mag, sie nach d en 
Akten mit eige nen \Vorten vorzutrage n I). 

"Da der hoc hwürcli gs te Ab t llyac inthus (llo hm an) nicht o hne Schmerz ge wahr wurde, 
wie schlec ht und elend un sere Heli g iosen in ihren Schlafräume n ullt ergebracht waren, 

und er in bes tä ndi ger I\ngs t vor e in enl g roße n Brandsc haden leb te, der aus der h öl
zefllen Beschaffenheit des Gebäudes mit Leic htig keit en ts tehen ko nnle, so besc hl oß cl' 
endli ch in Erbarmen mit der Luge se iner Mitbrücl e r ein neues h.o ll\ entge büude auf

führen zu lassen . flll ,l ai di eses .Jahres (d . i. 16tl2) unternahlll er es, seine .\bs ic ht. zur 
Ausführung zu bringen. Angcrangen wurde da s Jl eue Gebäude a uf" eier vordercn Seite 
des gege n den Osten oder s t,ldtwärts gelege nen konventes, wo vorh e r e in kl e ine r, h.on

ven l und Ablei trenn ender Garten ge legen war und den äu lSerc n l\.o nl enlillit dem Abtei
ge bäude ullll1ittelbar verbund, d erges talt , dalS der e r\l lih nte Garten , welc her yorher olTen 
war, nlJl)ln ehr von neu en Q uad errnauern umg ürtet, in der Mill e \'erblieb. Dic Ober
le itung des Baues hall e Herr \f,l tthäus Burg undu s illlle, sons t der s tündi ge Arc hitekt 

~G) U u!;cre Pläne s ind te ils U lll zcicl illun gen nach LisllCl' ullbe kannlen a llen Pläne n im Pragcr ßalldcparlclIlCnl 

ur!' politischen Landesverwallun g, di e wir der Güte d~s Hel'rn i\Lini 'lcl'ialrat D1'. ing . ElI\il 6C'l'\'inka ver
danken, teils NClIi,llIfnahlllcn. 

1) Klosler Slra how, ßibliothek, AIlI18l rs lUH2, D. J . Hf. 4. Vergleiche \nl lang. _ G. J . Dlab,rz, Allg. hi;l. 
Kün' llcduxikon für Dühlllun 1., Pr3g 1815, Seile ~55 u. 2G4. 
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unse res erhabensten Herr n Herl'J1 .J oha lln FJ'i edrich " on \Valds tcin , Erzbi scho.fs rOll 
Pr:Jg, der uns ga nz beso nd e rs empfohl en \\~ orcl e n war. Diese r her\'o rrage nd e ,\rchitekt 

wal' in jeglicher \Veise d ara u.f bedac hl, wi e unser Konvent , dessen Gebäulichke iten 
rö lli g sys temlos angeordnet war en, in e ine bessere und vorte ilh a ft ere Form ge bracht 
werden kö nnt e, " obci, um Kos ten zu sparen, die I-Iauplmnuern des Konvents erhalt en 
werd en solilen. \ber Cl' .fand ke in en Plat z und k einen Modus, der gee igneter war al s 

diesCJl selbst, wo und n ach we.lch em das Gebäude bego nnen wurde. De lll Abt Hyacin
Lhus mißfiel aber der Enllyu rf des \rch i teklen h au ptsächl ich aus z\\ ei Gründen : zum 

Abb. BG. Pl"ug. St l'aho\\. t:C SOIlllt si tua li o ll 

L lII :t' leIIlIIlIIY IHlI,'1t dem 
h U I (l~If:(IJlfln vU I1 . \ reh.S.ß(Juer 

ers ten, weil wegen der versc hi edenen Lage der Ablei und des Konve nt es un d der all
zuse hr abweichenden \\'inkel j enes neue dazwi schenliege ncl e Gebäud e, welches beide, 
di e Abt e i und den Konve nl, verbind en so llte, au.f r ec ht e \Vinkel nicht ge bracht werd en 
konnte und der Flügel des Heuen Ge büudes, wenn vo n jeder Se it e aus e in e par alleJc 
Li ni e einge halten werden sollLe, zu ges pilzt, ode r in de utsc her Sprache ausgedrückl , 
"spi eß ec ki g" herausdringen würd e, und zweit ens, we il der Klo ' lerga ng hauptsächlich 
in se inem' lelzten T eil zu schm al ersc hi en. Als m an dennoc h di e Gründ e des Archi tektell 
anh örl e Lind erwog, a us welchen da s Gebäud e ohne sehr gl'oße I\u sgab en und Zer
störung der a ll en :Ulluer and ers lIi cbl ge milc ht werd en konnt e und man einsah , claß , 
wi e illllller auch die Sache angcfaßt werd en würde, eine gl'ö ßer e Inkonve ni ellZ und 
Unregelm äßigkeit in Kauf ge nomlllen werd en müsse, so beg nü g te sich encllicll ,\bt 
lTpcinthus mit dem entworfenen Plan, indem Cl' bei ~e in e r E ntscheidung mehr di e 
Bequemli chkeit der Relig iose n und den bescheidenen Aufzug des Gebäudes als den 
P omp und allzugroße El ega nz berücksichtig te. Es wurde also das FUll da ment gegraben 
undunLers Ll cht, welch es fül' el en oberen T eil gegen \Ves ten kaulll \ ier Ell eJl ti ef befund en 
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wurde ; doc h be i dem unter e n gege n dic SUldl sc ilc oder Os len zu mur~len , bel'or man 

auf e illen fes ten Baug "u"d s ti eß, z'I'anzig und I1Ichr 1 ~ lI en Schull ausgeg rab e n und 

folgeri c hti g se hr breile Fundamente ge leg t werd e n. Den G runds le in aus Marfllor leg te 

der hochll'ül'di gSlC i\blilyac inthus se lbs t in fe ierlic her \Veise unler dem Flügel cles 

neuen Gebäucles al1l Ci. Juni , an d em die Römer das Fes l unser es verebrungs würcli gs len 

hl. Korber l feiern , und legle in di.e Verti efun g d es S lein es neb e n die heili ge n H.eliquien 

des P. ~orberl und anderer H eili gen e in e kupfern e Plall e, wel che fo lgende Inschrift 

e nth iel!: "C nter llyaci n lhus 1l0 hmCin vom h e i li ge n Prämolls lr<d.enserorde n, Abt de r 

Kirch e S ira how, eben dieses hl. Ordens Visilator und Gen eralvikar in a ll en kaise rlichen 

Länd ern, unter dem Prio r Tl. Erasmu s H.upp , d e i" Subprior P. VituB Se ipl, dem Senior 

cles Ko nve nts P. Franzi skus \Va ldlhauser wircl ZUIlI hö h eren H.uhm e Goltes und zu Ehren 

der jungfräuli c he n Go tles illulter und des hl. '1orbert mil Frohlocke n für diese n neuen 

Teil der Mo ns Sio n geg ründet.·< 

Al s Baumeis ter (BCiuLlnl el'nehilf e r) wurde lIerr Sy lreslcr Carloni heran gezoge n, ein I1a

li e ner, d er in se in em Handwerk wo hl bewandert war. lJer Konlrakl mit S ilves te r Carlone 

ist am G .. Iuni. ]682 gesch lossen worden. (Ve rg l. \nh a ng) 2) .Er is l insoferne un gewöhn

li c h, als in ibn eine Versicherungskl<luse l aufgen ommen is t, die besagl, daß im F<lJle 

e in es vo rze itige n Ablebens d es Baumeisle rs Ca rl o ne d e r i\laurermeis ter .\I arcan to nio 

C,lflela le angehalte n He iJl w ill e, di e Vollendung des Bau es zu üb e rn e hm en. Dieser Um
sland hai I ie le For~c h e r im \ll~ch luß an Dlabaez verfüh r! , in \I arca nl o ni o Canevale 

dell ,\Iilb a um e is lcr I'on Kl os le r S irahow zu erblicken, wiihrend cl' d och, wie der Kon

Ir,dd ze ig t, ledig li ch als Bürge für die Fcrligs le llullg des Baues in Frage kOfllmt s). 

Die sc hwi e ri ge n Fundanl e nti ef'LlI l g~a rbeiLen sc he ine n sc hnell von der Ila nd gega nge n 

w se in, d e nn sc hon am 2. No vember \I ird fIlit denl S lei nilf e lzmei s ier San i in Aichel , den 

wir ~c h o n beinl Bau der Kre uzh errnkirc he <ll1ge tro fre n haben , über di.e Hers lellung 

sällilli cherFons ler- undTürSlöc ke in g ute m dauerhuflen ,. Zerbi cze r " Slein kontrahierl ·I ). 

Ende Hi83 .i s t de r R o hbau unter Dac h und für das J a hr 168-10 meld e t der C hroni s l : 

" qu od dOlll es lica m nos Lnll ll tllrahol' ie nse m s lru c luram co ncernil , perf'ec la es l in ,lulio 

coc hlea ad nOIL"ll co nven lu a le aedifi c iufll e t a b~olulu s esL no\us ce llarufll quarundam 

su pcri o r lraktus. ,< Di e a usbedungcn e ßauzei 1 I o n zwei Jahren ist a lso rich tig ei nge
hallpn \\'ordell. 

Zur Beurleilung d e r komplizi e rl en Lage, di e ,\lalhey l or fand, ge nügt os, auf die be

kannle Prnge r \ns ic ht I'o n Sacle ler hinzuwe isen . Der Garten zll' i.sc he n der s ladlll ürls 

Ke ri clrle len Prülalur und dem s üdli c h ge lege nen KOlllcntbau soJite durch einen Ver

bindungs t!'akl überbaul werden , uni di e Lü ck e im Gesai litk o n'lJ le:\. des I~ os t ers zu 

sc hließen. G le ic hze iti g so llLe in das lerll' o rre nO Gebüudesyslelll der miUelallerlichen 

2) Ebelllla , ,gI. Anhang. 

' ) Fr""l isek Eh .. rl , 1'05' "111 ;\ Misla , 1. Prag 1 il83, Sei te 116 fE. 
l ) Kontra kt 1'01 11 2. l\ovclld'CI' In it Stuillll1c lzlIl e islc r Sall tin "i c lI e l : 

Eß verspricht ;etzt I,ollle ltcr Iterr S. Aicho] zu de li neue Il aur deli I h .ö lli g l. Sti en S tl'" I, uff aufl:ührcnd clI 

gelJriu VOll güllcn ta ucrlt ilfHigtn ZCJ'bicLer S lein , Jie salll iJl liche Fcnsll'l" Ylldl Tllül' SWt:kh fl eißig, S:J ubcr 
Gnut :sc hön zu VerJcdi gt'n ... für solche n(' .\rl )"illl Vndt in :s pucic für di e Slöck l~ Zu ei nelll J~l c ill U Il Fensler 
Sechs gu ldell , Zu de li g rü l ~l'l ' (' n l'l'nslcl'H aber S ieben Guld c lI fü nf'l' /,c!tCIl 1..1' . dall ill alll'll Y1JI'i gcn für ein Ehlcn 
Zuckc1 Ein gulden Sech, hJ' . YlIllt tliJ' Eill Eiden (["cli Z\\ c i \ nd ,i cJ'zift hJ'. Zu Leza hl en (,\nn" les 16il2). 
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:A l1 h. :~8. J' rag, Slraho,\. h upfc .... tic h ,'on F. B, \\ " .. ueL· 

J\:l os teralll age Sinn un d Ordn ung gebroc ht we rden. Oi e Fo rnl de~ lI ell en Traktes war 
bcd ingt elurcl l ri as absch üssige Te rrai n ull d ergil b s ich log isch [J us d E' n Frontvertikalen 
der benac hbarten ß il uli chkE' iten . Es bra uchten dCllllwc h n ur d ic I'e rl ängerten Linien 
gezoge n I\ erden, U lll einen Schnittpunk!. zu crh alten, \ 0 11 de ll1 , IU S di e Längenab
lIl esw nge ll des Erweit erungsba ues s ich \'on selbs t bes timm tell ;'). Oc r Grundril~, der 
so cilt sta nd , war tatsächli ch, wie de r Anna li st s:J!(t, "spießecki g", \\ ie ein spitzer J\.eil 
schob sicb ei er Ho u in di e Tall ,lndschafll' o r (.\bb . 37). l lnt E' r a ieser Irregul arit ä t Jl1ußl c 

vor all cm di c räumli che Verteilung Icid en. Es erga ben sich sc hlll ale Korrid ore, di e di e 
kl einen Zell en aur eine durchge hend e Einheit reiht eIl ull d ",eil das Gärtchen innell 
crhalt en bl eiben so.llt e, so kOllnt e d ie Os tse it e üb E'rh aupt nur ga n!(breit gege ben \\erd en. 
Sie lieI gegen di c Prälatur in einen größe ren Saal aus. \ur d iese \\ eise war au ch der 
Forderun g Gr nLige getan, die Prälatur vom KOll yc nlball abzuse tze n. Der Wes llrnkt 
sc hl oß das Gä rt chen brcit ab ; hier lag im bu nten VVirrw l1 rr Il ,lllill neben lblllll . 
Di c Baupl atz\'erh ältnisse haben es yerllrs~l cht, daß ~la tl1('Y de n \kzenl auf di e Stadtseite 
sc tzte li nd inl Außenball zu rcyan chi eren versucht e, was an "inus d ie inn PllI'üulllli chc 
Auft cilung mit sich ge bracht hatte. Sie iRtn ac h \Vern cr e lrac h ~ i g L1l1d \\ar im Hh)thmLls 
3:5:3 gpgli edert l;) (Abb .3H). Sie u1l1fa rHe in dc r UöhenentrnltLllIg zwei Stockwerke, 

5) UII.ere Pläne I'erdanken wir der Biu lio ll, eksl'e rwallulIg dc. Klosle I" S lrahow. 

G) Vg!. : _' ''rir) ulld Yurslc ll ung der merk" ü rd igslc lI Pros pek le usw. " pr "gI. iJütllll . n aupl, lad l Prag, gez. 
1'. Fr. Uomha rrl Wemer, Silc •. • \ug,burg, Murl. Engelbrechl. Die Sl icllU sinLI UIl1 1720 a llw sc l"c n. 



W1 

f 
:: 

-; 

:;: 

~ 

~ 

67 

die auf mächtigen Unterbauten gegründet waren. 
Über den Dreiergruppen war der Bau um eine 
Etage aufgestockt, so d"ß sich in der Mitte eine 
Einsenkung ergab, die zu einer balustradenum
säumten Veranda ausgebildet war. Hohe Dächer 
mit verschiedener Frontwendung sch lossen nach 
oben den Umriß . Der Bau bietet demnach im 
Außeren ein bewegt.es Gruppenbild. Die Höhenak-
zente sind von der Mitte auf die Randzonen ge
rückt, ohne freilich diesen eine entscheidende 
lote geben zu können ; denn ihr Steigen ist in 

gewissem Sinne paral)s iert durch den Umstand, 
daß die von ihnen eingesch lossenen, niedrigeren 
fünf Achsen der IIIille toskan ische Pilasterglie
derungen aufweisen und so ihre dazwischenge
spannte Breitenlagerung in ein System vert ikal 
aufflut ender KrafLströme umsetzen. Hierin liegt 
zweifellos ein vVeiterdenken vor gegenüber den 
bisher gebrach ten Lösungen lIIathe:ys. Trotzdem 
die Mitte durch Volumenverlust ihres Supremates 
innerhalb des Baues enteignet erscheint, gewinnt 
sie doch durch die Straffheit und Eindringl ichkeit 
ihres vertikalen Kräftespiel s gegenüber der neu
LI'alen Mauerkonsistenz der beiden Eckrisalite ihre 
alte überlegene Bedeutung zurück. Diese Auffas
sung könnte ebensosehr in der loka len Überlie
ferung basiert sei n, wie von Rom bel' (Villa i\Ie-

•• .. ,. dici ) beeinflußt sein, bleibt aber in der Durchfüh-
~~--+I--+--4--+-~ 

\0. I. Profil des lIauplgesim .~t.'s 

\ 0 . '2. Pmfil des Fcnslcrgewiifldt.'!l 

Au/nallme .I/orf)('r (/. Bauer 

\Idl. 39. PI"ag. trahow 

rung höchstpersönl ich und erwächst aus der be-
so nderen Veranlagung IIlntheys, die i\Iauer als tek
toni ches Kraftfeld aufzufassen. 
Auf dieser neuforrnuliertenAußencrscheinung be
ruht der entwicklungsgeschichtliche \Vert des 
Baues, der freilich kein sonderlich hoher ist. Die 
r eizvolle Silhouette bildet e ine Entschädigung für 
die Raumkonglomerate im Jnnern, die der Ol'd

nungskunst Matheys in Troja völlig ermangeln. Die Gänge sind unglaublich schmal 
und stark überhöht, so daß der vom großen Konventgange Herkomlllende die abrupte 
Raumeinschnürung fa st wi e körperlichen Schmerz empfindet. Die einzeln en Zimmer sind 
teils mit Tonnen eingewölbt, teiJ s nach gedeckt und ohne Schmuck. "'lall spürt auf 
Schrill und Tritt elie Unlust des Künstlers an der undankbaren Aufga be, hier mit wenig 
Geld und unter Bindung an ein millelalterliche~ Ruurngewirre ein den neueren Auffas
sunge n \'on '\Tchilektur entsprechendes Rautllsys tem zu schaffen. \Vas freili ch unter den 



gege benen Verhä llnisse n aus der Aufgabe zu I1la chen war, das ha t }fathe) o hne Zweife l 

h crausgeho lt, und es gehört zu den Huhmestiteln d es Abtes Hyacinlhus llo hm a n, daß 

cl' s ic h dieser Einsicht ni cht vcrschlor~. 
Der "lalheytrakt von StTahow hat '·01' all em im Laufe des 18. Jahrhunderts Verände
rungen crfahren. Die Südseite ist im Gliederungssystem de\J1 des Ko nventes angepa lH 

worden und die Veranda der Ostse ite hat einer AuFstockulIg weichen lIlüsscn, di e elcn 
malerischeIl Heiz der Stadtse ite zers tört hat. Doch an den noch unbcrührt e rhalt cncn 

Teilen diesel' Fassade erkennt ma n eine Feinheit dcr G li ederung, dic ein cn eindringlichcn 

Hinwcis auf i\Iatheys hohcs Kunsiverlllögcn g ib( 7) (Abb.39). 

6. Die Arbeit e n für Pl aß se il 1683 

Bcdeutetc der Strahover Bauaurtrag für Mathe)" eine Arbcil VOll nur untergeordneler Be

deutung, so crwuchs ihm in PlalS unlcr Abt Anclrcns Trojer e in ,\urga ben luci s, der ibn zur 
Anspannung a ll cr Krä Fte vera nl nssen so lltc. Di e Verbindung mit PlalS war durc h dcn Erz
bi schof Johann Fricdricb yon \Vnldst.e in eingele ilc t worden , mit dCIll der ,\bt Troj c r e ine 

enge Freulldschaft pflog; "cui I)olllinu !\bb<Js perqu <J 1lI crat l'a lllLliari s e t c harus (s ic!)" 
sagt ,\lauritius Vogt in clen TiJia Plaßensis. Diese Frcundsc haft dcr heiden Kirchcnfür
HLcn erklärt, daß J o hann Friedri ch se inen Leibarchitekten delll Zisterzienserklosler zur Vcr

fügun g s tellte. Wir hab cn über dcn Aufenthalt Mathe., s in Plaß zwei SIelIen a us Briefen 

des . ~bt es Trojcr an P. N ivard us vo n \Valdsas en: "lIabeo apud lIl e 1I10do arc hil cctlllll ar
chiejJi sco pi Prage ns is, pcriliss imulll et inter om nes Pnlgcnscs exccJl enti s irnull1 '· 

(17 . .\J ärz ] 6B3) und "cc lebris ille ar c hiteclus archi episco pi Pragensis post qualLuor 
se ptilllallns ad JII e iterulll PlnfSiull1 "enieL " (22. \pril löB3) ~) . Ebenso geb l aus ,~kte ll illl 
e rzbisc höfl ich en Archiv ZLl Prag hcrvor, daß \[alhe), WH7, 1690 und l(i~)3 Abs Lec her Jlu ch 

P laß ulltcrnonllllen ha lo ,\bt _\ ndreas sc hä tzt e "la Lh e)· unge ll\ein hoch und empfahl ihn 
aufs ange lcgen Llichste se inen Freunclcn. 

Die Pl asser ßaugcschichl c is t troLz der yenlicnSlvolJ en .\rb ci tell i\nl.onin Pod la lta s noch Ull

gr klärt J
). Insbeso ndere s ind d:c ,\nle il e eier ei nzeln cn \[e is le r no ch ullausgesc hi ecle n. 

I)i e Kirche is t der ä lteste Teil des ßUUko lllp] cAes . 11'0 ,\bbas PlaßclIsis IT <1n ll O 1154, co n-

7) G lc icll.lcitig mll dem Bau \'on S lrah ow wurden unter .\ ul Hohm ull ill der Ki n:ll c \crscllicdenc _~lliil'C c1' 

r iclilel. Vgl. . \lIllalc.s: .,lü82, Du u altaria pro Ecclesia 110\'\1 S lrah o\' i c ll~i I;unslilula cri.lnL I lOe adbu c..; ann o 
ill opcrc.'f 

., 1(i83 \ d"",ol"lll1l '1U 0'lUO sl'lenuo relll Ecclesiac noslra" 1)11 0 Dii o lI yacil1 lh o d .. co rcIIl (sie!) Durnus DEI 
piu rillluill prüll lQycn lc, gClIli ll a l1o" i 0pcl' is _\llaria} ip.iimis Churi stallis ~ilu cOll tiguu Cl'cc ta, l\UUf Ullt uilullt 
Eli!)ubclh visitauti ruit dedicalullI. Pi clu ruc clrg-i.ll1lia et artificiusa \CIlUSt<.lS. lIee nUll libc l'ali 1I1anu inuudu~ . . 

alLiJribus copiosiss in lOS auri fu lgu r, c:\pcnsos 1I1l11 0 Itllpcria liull l fatilu adactjlli.l' it." Es i:, l lIt ögliL"it , (b. I~ di L'bC 

.\ .r1Jc itclI unter der Leilung l\ l alhcys en lstand en sillu . 

') Vgl. :'laurilius Vogl , Tilia !'laßell s is, he rausgegeben vo n Pud la" a. !'rag 1 \)OV. 
~ ) ~\ IIl IJ('rg, Slaa lsi.ll'rh i" Amt \\'ald silssCIl , Fase. 95. 

3) .\ . Pudi"",, P O"'l ln i, Iltis ta: _\rr iJi ecese Pray.sk:, I)a nf., Pr ,g 1!:JOU, Se ile G5 8l. 
1) A . Pudla ha, ChroJliei P l ar~t'n:;is pr iHILi ete. Prag l DOD und h.ll1lsltopog-rapllip \Un ß ÜI Ull l' ll, Dütirk Kra 

lo"i ll, \[.·r1"alll vun \ . P odl "h", P rag 19 1 G. ' cjle l G3H. D url aue" äl lere Lilera lur . Sp "r lIic hli g is l 

fernf>r: H(·nrd ik l ~('Il('pp l , Lapi s sCJlllkltra li s [undaltJris cl bcnc l'a clo rut1l, "di orulilqul' 1llI' llIol'<lhiliUln IIIQII J

Rl C'l' ii B.Y. 'l ari ac du Plassio l.ln no l\ IU (;(;,L IV, a I'tJndalionc j ulJi laco (jO D. nOIl null i!oi suis ntCll1(JI"i is rCIl{)\a tu s 

" F. ß. SeI"'p pl, S"c. Ord. Ci,t. ci u,de lll 1II0nasl"rii I'I"I,f"sso. ( \l lIl1u,k ripl ill ,[Pr S lifl,bi l, li ol ll ek 1lI O"cg.) 
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struere in coha\ it ct .\Ibertus L Abbas anllo 120-1, consummavit et consecrari procurayit '). 
Dieser Bau ist .in den Grundmauern der jetzigen Kirche noch erhalten. Das aufgehende 
.'II.auerwerk aber ist zum großen Teile Arbeit des 17. Jahrhunderts, nachdem die Kirche, 
die von dell Hussiten zerstört worden war und lange Zeit in Ruinen lag, wiederhergestel lt 
wurde. Dic ersle Wiederherstellung wurde hauptsächlich durch die Able Adam Ir. Wi ld 
und Adam IH. uralh betrieben und dürfte 1610 abgeschlossen worden sein G). Die zweite 
nach \usweis der Inschrifl am Hauplportal durch I\bt Chri stoph Tenglerin den Jahren 
] 661- HHi(i. (Dabeiisl die alle Kirche, die bedeulend höher und länger war (Scheppl 
sagt: el'al slructura gOlhica, multo altiot' et longior), eingelegl worden. Der Neubau 

5) Yg L ,\ . P oellaha, C hro nic i PIaßcnsis pri vaLi c le . Prag 1909, Se iLe 58 : .,Ann o 1601 sed ens d . aLuas Chri 

stophoru s compuLa"it SUl1lptus no n quidem 3r dificalurus, uL alludill1us 3d parabolam c \un gclii, solum lurrim , 

sed basili cam J r odicrl1 ~lIH Plaßcnselll , compuli.lvil, inchoavit cl opus auspicc Deo co nsumm<lvit , cl quid crn , 

qu od I1lirc l'c, intra cil'cilcl' quinqu cnniurn . No n aulelll cx lcndil manum SU<l1l1 ad nlaj cstalcm cl ll'Iu gnitudin clll 

l,as ilic3C , c le ri s, quam lJeaLus Y"o, auuas Plaß en.s is Ir. , ann o 1154 consLrue re inehoavil e l Alue rLus L abbas 

a nno 1204 con.s umm a \ il cL consec rari procuravil , sed mullo s upe r :,nliqua fundam cnta d clincavil min o re m, 

lateral cm ordin enl sacccll orum parilcr omisil, s) mn, ctt~ ia nihilorninus exaclissiu1a capaccm , c l in s ua s lruclul':l 

Cl'uc.cm p c r ll'tlllSVC I'S UIIl aeld e ns ccclcs iam Sill ma gnifi cam cxs LruxiL. rJa e t' basiliru s lruclurae cst ßOIllt.lnClr 

Ilab eng 3 7 fe ncs lras, luc idiss lma es l cl 16 ful c itur ills ig lli ordinc pilaslris. Orllnia nune a lLarin intra g rales 

s unl : prin,ulI1 maius S_ iH . Virg inis in coelos ass urnplac , sec lIl1dulll ad crcd cnliam S. _\nlo llini ~Ia rl) fi s, cuiu s 

ibidelll san'um cu rpus ClIIIl cOl'pore S. Nin ac Pu C' rac r cqui esc il , tc rlium S. Bal'lho lulIla e i apos loli , quurLlI1lI 

JuJac Thaelae i OJpos loli , quinlulll S. Bbl'llanli , SCXIUIIl B . l\lariac Virgillis, scpl.irnuill S . J o annis l\ epol1lu 

cf'ni , octa\ um S. ~\lIna c. nOIlUITI S. Cru cis , dec illHl1l1 S. Calhcrinac, und t'c imurl1 S. ßarLarac. Qua c quid clIl 

alLaria a di, c rsis cl. d . alJI Ja tibus appo:-. ila sunl. Alla re- maills duminlls al)llit" ChrisLopll()I'us C' !' C' '\il pt 

G) ß encd . ::i cl. cppl , O e 3u!Jaliuu .... o na slc l'ii PI"ßensi,. Bei P udlai." a . a . O . Se ile 1~() rL 
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schloß s Lch im GrundrLß an dLe LinLenführung cles beLm Abbruch zum VorscheLn ge

kOlllm enen a lten romanLschen Baues an. DLeses im 17. J ahrh und ert gar lllcht so seltene 

Zurückgr eL fen a uf romani 'ch e Lösun gen (in Bayern wärell "Veih enlLnd en und \Veslern
dorf zu nennen) ist in dLesem be 'o nd eren Fall auf dLe InLlla tLl' e des Abtes Christoph zu

rü ckzuführen. Aber beLm Tode dLeses Abtes war dLe KLrche noc h keineswegs mllende t. 

u nter dem na chfol ge nden Abt Benedi c l Engelken wendet man ich mit Eifer an elLe Aus
"chmückung des KLrchenLnn ern . DLese sch eLnt s ich lange hLngezogen zu hab en; denn ers t 

31l111. JuIL 168t) wird dLe Kirc he unter Abt Andreas Troj er von Joh ann FrLedrich von Wald
s teLn konse kri ert. Der Architekt der e rs ten Wiederherstellung is t unb eka nnt , I'on dem ,\1'
chil ekten der zweiten aber isl so viel gewiß , daß er unter den Frage r Baukünsll e rn zu su

ch en ist. Yermutli ch war es e in Ange höri ger des Lurago-Kreises; denn auf diese n wei sen 
gewi sse Formend etai ls hLn. Von 1ö83 ab unt e r .\bt ,\ndreas Lst'lalh e.y a lll KLrc heninnel'l1 
beleili g l, doch läßt sich heute na c h Aufh eb ung des Klos ters ni cht mehr rnlscheiden, was 
hi e r auf' sein e Vorschläge hLn erri chtet worden LSl. 

An dLe Kirc he sc hl o ß s Lch früh er ulllllill eib a r der Ko nveq t un, aus d essen quadratischer 
Umfass ung süd wärts ein langgestreckle r Trakl lllLt kl ein em Kirchlein a usgeschieden war. 

Dieser Konvent war unter Abt Georg II . \iVa ss mutius (161ö- 1ö3D) "iedel' aufgebaut " 'or

den, nachdem e r das Schick~al der h.irche lange Zeil ge te ilt ha tte, und fiel spä ler unler 
,\bt Eugen '1') 1I1 delll grog en jetzl s iehenden Neubau ZUIll Opfer, d en Chrisloph Dinzen

hofer, J ohann San liu Ai chel und nach deren Tod Kili a n Jgnaz Dinzenhof'er in d en Jahren 

1710- - ] 740 erri.chtete n. Auf d em Kupfers tich yon\lauritius Vogt, der den "Tilia Plaßen
s is" be igehel'te t ist, ste llt s ic h de r Zll e is töc ki ge Hau h öc hs t e in fa ch dar: anspruchslose 

Zwec karchil ektur, dLe seh r gut ZUIll Charakter der Zeil des DreißLgjährigen Kri eges Jlal~l. 
Dns n ö rdli che Querschiff der Kirc he war durch ei nen Bogenga ng mit der alleinstehenden 
Prii latul' verbundelI. Diese is l 7.ll 2/3 ganz das \Verk d es \bl es Andreas Trojcr. "Duas le r

lias d e Abbatia eA funda!l1entis cO llstruxit e t picturis exol'lln viI 7)." Das Jnhr der Vollendung 
der uusge l'Lihrten Teile wird durch ei ne Inschrift üb er dem in denl-lof' führenden Ausgan g 

angezeigl: \ndreas Trojer ord. Cis. cocnobii hULus abbas,~. ~J. 'lagd. LippHc prae Jl . rcll. el. 

S. S. co!'. pa ter i.IllI11 . per B.'[o. cl Lus. Yisit. ac Vic. Generalis aedifica l' it WDtl. 'Va nn 
der Beginn des Baues an zuse tzen iSl, bl e ibt vorläufig un s icher, aber SOl iel isl ge ll ifS, dal~ 
l'I' l or delll .J a hre WDö li egl. Den n für da s Jahr 1öDö lautel der Venllerk in YogIS Tilia 
Pl a r~c n s i s: donlinus Abbas mClALJI1e urgebat c rescere aedificiulIl abbaliae. In dieser Fo\'

l1Iulil'l'ung ist aber die Vorau."elzun g eines sch o n einge tre lene n Beginn der ßauarbeilen 
inl pi ic ite en th a lten S). Der\rchilekt ist n Lcht überl ieIert, d och JI1 il der urkundlich ge' ic hel'

lell .\ achri cht, daß \la th e) in beso nd erer Gunst d es '\btes Andreas ges tanden baI , is t zum 
Illinrlesten CLIl llimveis au f dell J\I öglich en \rchiteklen gege bell. Tatsächlich kann auch 

keillandererin Frage kOllllll en ; delln der S til des Baues i811'011l Geiste Ma the., s .. Ja dl'l'Bau 

7) ELenU •. Seile 137. 

") Wi e \\ ir nachtrüglich in l\Iauritiu, Vogl, 1'ili. PI.riensis (l bndschrift der Sliflsbibli olh"J" in Osscg) und 

I,,·i " uutah ••.•. O. Seite 97 finden, u,t uel' BaulJcginll ill d.s Jalu' 1(j\)3 lU s<'tlcn. "Cuepil PUtTO !toe 

lt'ttlpure (d. i,t 1(jB3) d . _\t1tJJ'cas .blJUs c.\lruc;·c acdifieiutll abbali"lc ca "l tle tllode'li:!, archilcl'lud el I'ormit. 

ul rc.\. J1l'utcctOI', auL fUlldalor nun halwrpIll argucl'C': »Hegiut"ll IIIUllas lcriurll cl I' 'bia Iuuda liu I..~ l Plaßium. 
tu 'l're) al)Lali~11Il acdi[ica~li ,ilcllI « ; i:ll'd ut Ilcquc supcrci liulI1 ::,acculal'c ill\itlcl\uo dicc rc l: » 'i onac llll ~ es 
Itaf' (: aLba lia Ill on~ lrat fas lulI l«." 
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.\l1h . .41. Pla r~, p,'fllalur. Cnwdriß, Erdgc~choß Hel,.onsfru/diOIl gemeitL~(lIn mit Arch. S.l1ouer 

ist wgar eine neue Yerarbeitung jener Ideen , die .\fathey zuers t in Troja verwirklicht hat, 

nur mit dem Zweck entsprechender Vereinfachung. Der Entwurf rechnet von vornherein 

mit der Dre iflüge lanlage, wie s ie Vogts bekannter Kupfersti ch zeigt. Ausgeführt s ind all er

dings nur 2/:1 der \!llage, weil über der Vollendung der Abt hinwegstal'b und sein Nach

folger , der baukundige '\bt Eugen sc holl mit ganz anderen Projekten s ich trug, die in ihrer 

GeIValligkeit :iedes Maß so lider Fundierung iml\ealen verl1lissenließen und darulll, trotz

dem der neue Konventbau mit ungeheuren Geld ausgaben schließlich ausgeführt wurde, 
beim J\.irc henbau an der '\lacht der Verhä ltnisse zerschellen mußten. Die Kirche, die wohl 

die groe>ill'tigstcin Böhmen geworden wäre, blieb .,Architektur, die nichtgebilut wurde" 9). 
(Abb. ,1.0.) 

\Virlege n unserer Betrachtung der Prälalur den lei cht zu rekonstruierenden Idealenlwllrf',fa
theys zu grunde 10) (.\bb . .J.l u.J2). Seine Triklinienform erhält die beso ndere Prägung durch 

einen llaulHflügel \'on 19 Achsen Längenentfaltung und zwei Nebenflügcl, dieje 9 Achse n 
slark s ind. \us delllllauplflügel schieben sich in der Mille 5AchsenrLsallLarlig,sowohl na ch 
derStrar~>enseile wie nach der Hofse ite, heraus. S iesi ncl auch i 111 J\uJ'riß durch ein allJgesetztes 
_\Iezzunin aus dem GesClmtumriß des zweislöckigen Gebäudes herausgehoben, da s durch 

s ie eine zenlrale Akzentuierung empfängt. Im Gegensatz zu·Troja, das große Ordnung hat, 
is t bier die Gliederung sLockwerkweise durch kl e ine Pilaster besorgt. Es entsteht dadurc h 
aur de li Wandllächen eine lluktuierend reich e Viellc iligkeit \'on un ge meiner Lebendigkeit. 

9) Ober J ohann Sant in Aichel bereiten wir eine eingehende ~lonographie 'ar. Sein h.irchenprojekt ist auf 
einer Zeichnung ill1 Besitze Sr. DurchI. des Fürsten \l ellern ich e rh alten . Vgl. Auuitdung. 
"0; Die Rpkonstruktioll gelneinsam mit Architekt BalleI'. Die Pr,ilatul' ist vor einiger Zeit \"Oll einem Brand 
scll\\'cr ue:;chädigL \\orden. Die" icdcrllcJ'slcliung hal sielt im allgemeine n an elen allen Bau gehalLen. 
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Im \lill elri sa lit fnßI einr Kol ossaJord nun 8" den l'r~ l e n Stock und eins \lc zZ<1 nin ZlJ ~a mlllen " ). 
Darüb er Illslet ein überhöhtes l"onso lenges ims I'on schwererAuslad l' krnf'1. GegenüberTroja 
s ind dir \ chsr nnbsliind c verc nge rl und das Verhiillni s \ on B.a hm en und Füllun8" zu Gun
slell ei nl's gedrii nglerell Eindrucks yerschobell. Die Fenster des ersten Stockes lragell im 
\-v l'chseJ Rundb oge n und Dreiecb giebel, die \lezza nin e lliingl' n \'erdac hungs los unmittel
bar ullier dem \rchitrnv. Das s ind all es For1lle nrefjuisit e \ on Troja , nur ist hi erin Plaß 
eine ge \\ isse VCJ'llüchlerung einge t]'elen, indem hi er an di e Stell e drl' wundervollen 13au
zipr Trojas der für \bth e)' so ch:rrakteri s ti sche Plllll enbelag tritt. eber den Se itenllüge in 
f'eh len di e br h edcrc:rrtige n \uf'b HlIl en, g latt streichl do s \\'aJ1lld llCh darüber hinweg, In 
dl'r Crs:l1l1 lf'o rnl isl nJso (>I n ( ~) ni cht so sehr au f' \lasse nbe\\ egun g ges tellt \\ ie dns SteJ'll
b(')'gsc he Luslh:>lI s nn der \lo I11 au. Di e \l asse ruht f'eicrli ch alll Hodcn auf' und Irägt1llit 
slolze r I"ral'l das Ccsichl (1(')' Sirage cntgl'gell. Darin bekulld et s ich die .\Il'i s tcrschaft .\fa-

11 ) \u l' dplIl Kllpl'(·r", tirll \011 P. 'l alll'ilillS Yogl j~t. da1:i '\Ii lll· lri sa lit. in drri gll'icldlohe "uch.\\ crk c aufge

It-ill , dip \011 Pilaslf'I'1 1 gf·glit·dl·rJ si lld . ":s fl'ldl il l'io di to l\ o l os~aIU/'ll lllln g. _\Iwr H'rg!pichl I rliln die übrigeIl 

Ihulcli IIlil ".' n "iJl/I' I IIl'lI B <.Iu IH'l'lIl1dt'lI. :-iO prg-,'bt' ll :,iL'1t L'r~taulilic lll ' FllIllh.('r"i"1l \0 11 SI' il (' 1I d L'S 1' . J\l alll ,j

liu!) \uf dl'1I1 \quan· 1l \0111 Jahre 17X:l i ... t di\' h.o lo~ ... a lordnltll g und da!-1 '\! Plla liin dcuLlil'h I'U erkenn en. 
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the~-s, daß Cl' lrolz Beibehallung derselben Bauidee wie in Troja dem Bau eine Physio
gnomi e zu geben I'ermochlc, di e dem \resen des Zi sterzienserordens durchaus gemäß war. 
Einen Ersatz für die fehlend e rh)'lhmische Durchgli ederung der Gesamlmasse scheint :'Ila

the)' in einer Häufung und VervieJfachung der Unlerleilungen gesucht zu haben, aber er 
erreicht damil ein J\useinand erl egen der Wandflä chen in zwei Schichten und Irolzdem 
jede in vertikalem Sinne kräftig durchliniert ist, bleibt nicht das Gefühl einer absoluten 
SleigkrafL ihrer Linien. Im Unlergeschoß s ind die Pilaster soga r rustizierl , also sogar mit 
horizonlalen Elementen durchsetzt und das vo n ihnen getragene Gesims wirkt wie eine 
scharfe Kante, an der sich ihr Vertikalismus bri cht. So kommt in di e Aufrißwund etwas 
Kleinli ches hinein, sie entfaltet ein e schnatlernd e Geschäftigkeit des H.edens, die in voll
endelem Gege nsatz zu der feierlichen Sprache der Kolossa lpil as ter von Troja s lehl, und 
selbst \'on der breitgesetzten ~\Iussigkeit d es Baues ni cht üb ertönt wird. 
'vYenn sich in der .\ußenerscheinung bei aller Einhaltung der großen Lini e eine Hinnei
gung zum Vielfältigen in den Unterteilungen zeig t, so kann auch für die innenräumli che 
Gestallung das \;Valten e in er ähnlichen Gesinnung nachgewiesen werden. Zwar r eih en sich 
die H.aumfolgen auf e inen gegen di e Gartenseite zu gelegenen Korridor auf und ist auch 
die Einheit schaffende Enfilade durchgeführt, aber die e inzelnen Räume s ind unter sich 
kaum differenziert und folgen sich 111it geschäftiger Eile im Wechsel von je 2 Achsen mit 
1 Achse Li chtweite. Dieser Art ist di e Raumordnung im Untergeschoß, dessen H.äume di e 
g leichen Einwölbungen wie in Schloß Troja aufweisen. Im Obergeschoß ist in der~rille 
ein großer Saal eingebunden, der im System völlig dem von Troja gleicht, aber ohne Ma
Im'e i, streng und klar, reiner .\lauerausdJ'u ck ist. Einfach ist auch die zweiläulige Trep pe 
gehalten , die zu sei ner östlichen Flanke ho chführt. 
Die IIofIront derPl'älaturwur ehedem gegen das Kornhaus axial gerichtet, später riegelte ei ne 
von Johann SanLin Aichel erbaut e Ambite mit Kapelle auf der .\lillelachse den Prä laturgar
ten ab und zerstörte so den Achsenbezug (Abb.40). Dieses Kornhaus ist ebenfalls unter Abt 
Trojel', dessen Wap pen es schmückt, erbaul worden. Turrilll supra sacellum s. M. Magdalenae 
cum novo horolog io et du ob us ex utroque lat er e g ranarii s erexit 12) . PoclJaha g ibt 1685/86 
als Errichtungszeit an, der Bau ist demnach früh er als di e Prälalur, di e sich also na ch ihm 
ausgerichtet hat. Einen Archileklen nennt Podlaha nicht. Der Zeit na ch kann abcl' nur 
.\lathe)' in Frage kOlllmen, allm'din gs isl im Bau manches, was ni cht so r echt zu delll bi s
her gewonnenen Bilde von Matheys Stil paßt, so dllß wir unsere Zuweisung dahin ein
schränken möchten, daß die Entwürfe t'Ila the)'s durch den ausIüluend en Baullle ister te il
weise abgeändert worden sind. Der Bau stellt innerhalb der all gemein en Baugeschi chte 
ein Kuriosum dar: Sakralbau und Profanbau sind in ihm zu eigentümlicher Ei.nheit ver
schmolzen. Eine Doppelkapelle aus dem späten 13. Jahrhundert durchse tzt den im Grund
riß r echtecki gen Bau. lhre polygonal e Apsis drückt sich aus der verlikalen Ebene der 

12) Ygl. Bcned. Scheppt a. a. O . bei P odlnha Seile 137 und ~[aurilius Vogl , Tilia Plnßensis Seile SG b~i 
Podlaha . ".\1111 0 1685 cl. abbas lol is viri ljus aJ\;:dJul':JI,;ll ad prrfcctioncm lurris hOl'ologii c l iuxla adju lIcLO

rutil ~1'~lI1ar i o J"lIrn . Qua in )oco o lim sLobal acdifici tllTI rcgiulI1. Turris Il'iulJI cuppal'um cup ro leela ost, sub 

qua saccllum rcgunl divac l\Jaria c l\Jagda lcn:lC ae plane suu llis saccllLlIl1 di\'i 'Venccs lai, omnia de secla 
quaclro l:Jpiclr sl ruclurilC anl iquac. Horo logi tllll qU ;I(lr:1 l1les sonal c l ho rns c)' nüJi.llulI1 sCClIndUlll, aCS maius 
h o r~l s repete ns ad spat.illm milliaris auditul' . Gr<l ll an:l quatris tcga sunl feneslris plus ccnLUli1 perspicua. 

Opus loluOl anno 1686 deduclu ll1 ad pel'fecl ionem. " 
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,\ufrißwand mit kräfligem Sloß heraus. Zur So hl e der ober en Kapell e führt ei ne zIYeinli
ge li gc Trcppc herauf, unt er der der Eingang in die untere li egl. 1m ,\uJri ß is t die Kapell e 
na ch eier Prälntur zu durch einen ri sa litarli ge n Vor~prul1g illl \Yancl ~,yslem akzentuierL und 
durch ei nen ri e~ i ge n Turllluufbau aus der Silh ouetLe ze ntra l h ern u ~ge h obe n. Di eses unver
llIittell e .\ufeinande rstehen von senkrech ter auf \\'agrechter Linie ist I'o n un glaubli ch bru
t,der h nd'l. Die Se llkrec bte des Turllles widerhallt in den toskani schen L~ o l ossa lpil as L ern , 

d ie di e beiden Se iLenllüge l Ion oben bis unten durchschn eid en ; im Gege nsalz dazu ist die 
TurJl1lllasse durch ein kleint eiliges S~s t elll I'on Pilas tern , '\T ischen und Fe nstern gegJiederl. 
Pluillp ulld sc hwer wä chst seine Turll1 haube in die Luft. 1)er Bau erhä lt se ine spez ifi ~c h e 

1\o te durch deli schur f bet ont e Gege nsatz 1'01l horizontaler Llgerun g eier Gesa nllilla sse 
und henig stoe,e nder l ertikaler ,\Urt.ÜJ'IlLUn g der Baumillc . Seine " erhii ltlli sse si nd fast 
ill s Gro teske verzerr l. 'vVar bei den bi she r betrac hteten Baut e ll,rillhe~ s die 'li.tt e zu deli 
Flügeln hnrill oni sc h abgestuft und e lllprnnd nl an das I'er li kale Steigen derse lben al s nol
wcndigen \usd rll ck des gesa mten I\. räfte~pie l s inn erhalb der BaUL1lilSSe, so 11 irkl hi er der 
Turlllbau in der LTnl'eJ'llLi.ll ellh eil se in e" \lIr,c hicfSen, wie e ill erupt il'er \usbrll cb ei ner 
ge bnlltell \I asse. dem keine logisc he Vorbere itung im S)s telll der \Valldau ft cilung zu Grullde 
liegt. ~oJche erup li, e .\l asscll'löl~,c haben \\ir zwar ~ u c h sc hOll über deli Se it en nüge lll in 
Schl o r ~ Troja a ll gc trofrell , ilber dorf wa ren sie g'e\\' i ssennar~ell üb cr delll Dac h erslarrl, 
Iliihrcnd Ili er ctll as Lngezüge ltes in clC'Ill elLtarer Kruft. hinilul'gcsc hleudcrt 11 ird. Diese 1\ 0 111 -
positi onsa rt ersc heint jedoch an ein e l o rh e r bes tancl l' ne Ill iLte la lt crli che BausiLu alio ll an
ge leh nt zu ~c ill : den n au r de r Zei chnung cl es Johanll \Vill enbcr~'er, die Pl al~ Ulll WOO dar
siellt , t,luc ht neben der Kirche ein Turm 10lL ganz ählili cher Geslal lu ng wie der TUI'I1l des 
!\Ornh,luses au r 1J) . So ill e da s n ich I sei II C \' 01' fo 1'111 sei n? \\' ie 11 ii rc SOlls t das \u rtrete n 
d ieses \[o lil s ilillerkdb des vVcrkes \Ia the) s zu crkliirc lI , \\ cn ll ni chl gerade aus dcn Plal~er 
GegebcllheitclI? Andercrseilsist rür das l\.o lllpositioJlsprinzip des l\.Ol'ldl 'lllSes ~e lb s t aur 
eill e ICl"\landte Lösung: di e ,,'\euc ka ise rli che F'lIo rit a ill \"i en" ( llifl.J. R'. ) hillzulleiscn , 
110 ll orizoillilic ulld Vert ikale ebcnso illl Gege lls, ltz zueinand er ges lelll sind (abge b. bei 
11. Tir lze, \\ 'olfga ll g \\ ilhcll il Prilelll crs \rchitek luJ'lycrk und der \\ il' lIL'r Palast bau des 
\ 11. ,Jahrhundert s im Ja hrb uch der kUli sthist. Salllll dulI gcll dcs \ll crh. I\.aiser hs. \.XXJJ 
(HllrJ) ::-;.:-3ö3). Sie kÖllntc sehr Il ohl ,[athe)s zll'e iLe Que ll e sein, da cl' nach \\ eisli ch mit 
dC1I1 kai serlichen Ho re zu \\ iell \'e rbindun g ha tt e. 
Zu den \rbei tell ~\lath c ,~s in J>lae) Illöchl l' n \I ir endlich noch die Eil 111 (irre ZLlr I\irche des 
hl'iligen \\ l'lIzel zühlen , die au lJc rh a lb des eigl' lItli che ll Kl os lerbczirks li cglulld ei nclll Ge
löbnis des k om ents se ill e \\ iederherstellullg l erd'lIlkl. "TcJllp lull l S. \\ cll zes lai pCll es mo
nas l eri Ulll , e\. 1010 a co n I enl u [>1'0 sc gr<l I iss ime in li 1'111 0 a 1111 0 1(j\)0 elll isw d UI11 co 111 ill u issei , 
J"l'slaunll it , nOlO nllilri , forlli ce, renesiri s el duobus addiLis turribus co nde co rnl it. " \\'ir 

13) \ gl. .\ . Pudl"l,u, Ausfüllru"gen in der Kun' llupogral'hie a. u. O. SeiLe 202 H. ulill ,\ iJu. 11l0. 
11) ~dleppl a. a. O. i.Jei Pudlaha SeiLe 130, Jalu Tili" Plalll'nsis S. 84. ,, <I . "iJiJ"s CUIII , uis \ahle COll lri 

~ 1;lli s filii ::. atl al'chialnllil cll:UIIl ClIlIl 'ulo cl clc\'u tlunc confugil ul . ~i clarct ul' ulleriur ,ila. l'cacdificarclUi 
ccdc3ia Di,j " clI('c!:) lai prupl' lI1unCl sl t' l'iulIl, cl ecce l"cdaclcpla sU lIllatc lClllplUnl illuu IHUIl'j!,! l'clidi~ parliLu!'o 
cl pJ'cs biler io CUIII inliJo.sila 'lcs ludi nc cL a[[01'1!) Jualws g ,·uliosis lurril;us Il'l'Ii ~ 1'.11l1inn candid a. cuppis dupli
l' iIJUS su rrc\c runl au fl un (·\i~uultl lutius Pla.s:; ii U I'I!UIlI ClllLII II . • \11 110 deiiHle lUVt in ('OdCIlI lClllplu s up er 

an'UIIi furJlicis c.\.l l'ü pn.:!:o uiLcl'iulI1 hor iwwJ'ipLul1l luil l:hrollographiculll: (. \ I)e \ 0 10 eOll' eilt \ s PJasscn., Ls 
Y olo I'c!) la \ ratYIIH(," 
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korrigieren damit Podlaha, der die Wiederhers tellung der Kirche auf das Jahr 1703 an

selz!. Die Kirche is t in ihrer allen ForJll nicht mehl' erhalLen. 182ö baute s ie der Archi

tek t Kramer zur Gruflkirche der fürstlichen Familie \Ie lterni ch uJllund sc hliff elie "\Ialhe\"
formen ins Klassizistische ab. Eine a ll e Ansichl der ]\irche yel"lllilleit ungefälue Kenntt;is 

des Baues 1(». Es war ein zweijochiger Längsban mit z\\"eilürmiger Fassadenl"ront iJlt We-

len und os twärls ausgesc hi edener Apsis. Die Fassade wal' dreiachsig, die miltlere Achse 

breiler als die übrigen, die Ac hsengrenzen durch Pila ter gezogen. Ein seh r breites Ge

s ims mit Triglyphenrries trennte den [ntertei] vom Oberte il , dessen g iebelyerdach tes :\lit

telstück zwischen zlI e i Türmen mit gesc hweiflen (welschen) LIaub ell e ingeklemmt war. Die 

Nebenachsen waren mil Nischen und Fenslerblend en gegliedert, in der IIauptachse übel' 

dem Eingangsportal saß ein großes Hechleckfenster. Große, klare Gliederung a lso! Wie 

das Kirchlein ehedem ill1lnnern aussa h, isl nicht sichel', rloc h dürfte es wahr3cheinlich 

Tonnenwölbung gehabt haben und sei ne \Vä nde yon Pilaslern gegliede rt gewesen se in . 

Besonderer \Ver[ eigne te dem Bau auf keinen Fall, es \\"ar e ine Lösun g, die die Linie der 

a ll gemeincn böhnlischen Kirchenbaulen der Zeit \I<lhrl und ob sie im Detail yon indiyi

ducller Kraft war, isl heut e nichl mehr fes tzu s tell en I Gy. 

7. \\' a l d s ass e II (1683) 

Die Täligkeit in Plaß war für "\lalb e)" e in e Etnpfehlung für einen weiteren Au flrag inner

halb der zisterziensischen Bautäligkeit: W aldsassen. Die "\[itl elsperson spielte dabei .\bl 

Anclreas Trojer , der ihn in dcn Briefen an den Bausachverständigen des Kl osters P. 

~i\arclus nlit le i.detlschafllicher Energie emp fahl , um die Bauarbeit yo n \iValdsas cn aur 

führender Qualiläl zu hallen . So schreibt er in dem Brief vom 17 . . \lärz 1683: "o ptarem 

ex corde, ut Hela. Rda DOlllinalio, an teCjuilm totutn Ideatulll \Va lcl sa ßense s urga l, illum 

(i. e . . \lat he., ) in Id ea consu lere posset, s icut et ego modo feci, e t cerle facLl no n paeni

lebit" und im Brief \·om 22. AIJr ij Hi83: "Celebr is ill e Arc hiteclus Archi-Epi. Pragensis 
posl Cjualtuor Septilllanas ad me itel"um Plaßium \'cnie l, c l s i o tiumll nbueri l, illum fortc 

cum Patre Eclmundo \Va ldsaßiutll dirigcrem. Aßecuro ndlllodum Hd '"'' Dominalioncm, 

Cjuod t11ullutll sibi cOJlgratu labitur, s i illius consi li o usus J"ueril , forsan ipseJlle l cumillo 

arch itecto \\'aldsaßiuJll excuJTcrcJll 1)." Die beabsichtigle Heise is t ausgefü hrt worden , 
wenigstcns geht aus dcm Briefwechsel des P. :\fintrClus henor, dnß der Abt mit Gefo lge 

Ende Mai dort eingclroITen isl.. "Valdsassen war in jcner Zeit in der lebhaftcs ten Bau
arb eit begriffen; große Teile des allen Konven ts waren niedergerissen und ihr Neub au 

15) Vgl. Kun.llopographie a. a . o. Fig. 24-1,. 
IG) Die Bauläligkeil des Ables Anurens Trojer erschöpfl sich keineswegs rnil den hi er besprochenen Baulen in 

Plaß. Sche ppl macllL noch folgende namhaft: "p isci nanl dcsorlam v;'lriis nOlllibus o li m nuncupalam, Tl'oi

cl' ianum IlUdi €' proprio, sed yulgo Kat/.ero\ ianalH , slupend o apere et llW g l1l1 S surllplilJus acdifica\ il, in qua 

conslrux il aggcrcm ex seclo lapidc in quadrum ~ct conglutinato; code n1 apere in ip!)o slalui l lUUUlIl l'al'urn 

cl longum ulnartlnl ccnLUlII Praöensiurn. 11'1 acdiIiciis a sc sLrucL is cxcelluil : villuill oeconornicanl in nlona

slorio cum canccllaria. ut Ilod ie ccrnitur rxs lru\.il. Et' cJcs ias Kraloviccnsem cL Plancnsem renovavil, capcl

lam in l'Iinilz, parochias in Polworu\\', Plan, \ Vouora el Kozogeu cons lruxil"· i\Iathcy hal mit diesen Bau

arbeilen nichls zu lun. 
I) Arnuerg, Sl.aa lsarchi, a. a. O. 
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halle ~chon mit all er [\.ral'l e i" geselzt2). ßereilti im Frühjahr lfiK2 halle der \rchilekl des 

hl os ler s Abraharll Leulhncr di e Pläne ulld Model le des lH'lI Cn I\.on vcn lcs e lll\\orfeJl und 

alll'erligen la gsen H). Es '''Ir also sc hon alles in d e n Cn'lldzügell I'cs lgr legl ulld man baule 

2) Vgl. Di o Kunsldcllknl :.il cr u"s J\ iini g rcichs !la'yern H . H r' !'i , XLV. ~liill c h cn HJOH, Sc ile 8G LI . rr. Lind dio 
Arbei len ,on Franz Dillhll{' k, di o a ll prdin gs nur e in e z:(· rnli cll W' llau o ÜbP I'M' l/llllg vnn Klus lc ranllal cn s ind. 

d pl"c n \u [eIlLll it!l \'on illlil g,· hei m gu haltl'1l wurde. Vg l. UillU Sdllll c rlwr a.:.1. U. Sc i tJ..' 17 , .\11111. /1. G li'll'k 

li c l! pr\\fli!iC' ist es llns gp [lIll gr ll . di('~r h. l o,!,!prilllll(lien iluI'zufiIlUL'II. \\ ir \\enkll s ie in J e !' schon ::lI1 gc1.<" ig

l( ' 11 Oill l.pnholcl' -1\ loll ogJ'a phic IUIII T l· il vCl'üf'fcnLli chcn. Fell' den \ pl'glpicll tlll srrpl' Hild f' r \ ("1'\\ e i sf' 1l "ir jl ll[ 

d ie \bb itdlmgf'n Jps tJH),(,f'i:-;..!II·1I tll \(,lltars. 

:l) V gl. un e,; ScllJ'ci IJC'1l rI (\~ GrLl!" 'n \(1I1 O I'I f'll tllll'g Hn P. l.- j\ ardlls \0I1! 7. \pl'ii l tiH~ im Slaal s:ll'cI,i" .. \111 -

Letg: ni\Lich erfre uet E . Ebn,. IIfir ~ehl' angcllC lllbcs !lcl ll'c ilH,.:n , \\ e il cn ich uaraus Ycrgcw lsscl't bUl, dal$ 
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bereits danach, als lIlan ~lathey zum ßauprogramm einvernahm J). Er sche int daher kaum 

etwas an elen festgelegten Plänen geändert zu haben ; dCllll der I\.o ll l'entbau enthü lt nich ts, 

Ji e, elbe nc lJen denen Vbri ge n PatrilJus , ich g,inzlich \l ai auff befüncl cn . so die g llad gottes noch weiLters 

Verl eihen wolle, LeJankhe mi ch Erl. dar) E . Ehn\. Verlan gen mi ch diesen frueli llg zu sehen, VnJ daß Völ· 

lig Verfo ste model von H olz auf den IJevurslch cnden Dau Zu Zeichen, weil, Von CilW1I1 \Volbcrü1l1 lJten Duu 

IllCi ,s lcrn aus bcheimb angcgclJcn worden, IJckh clllIC die \V .. .!uhcil , daß ichs wul h eLL sehen m ügcl1 , aLcr \," ünl 

zu g ross und ohn e schaden Vue!' landl Hit Zu Urin ge ll SC) 11 , wünsclllo also Hur Vun U rnen, d a l ~ IlHlll LaldL 

dannit anfall ge, wa kh e .. dami t VOrlfahrc, "nd g lüc klich Voll ende Zu, des tüLl. S tifftes nuez . Ynd dessen ewig 

glori. Vnd ehr, Yillcicht giLL mir der heutige Gdll (bs leben noch so lang, daß ich clwan schOll einen, 01' 

n CI1I1J1 e ll th c il schun s lc hc nclt da o n "inie sch (; 11 künnc n ." 

.J.) \Lrahalll Lcul!.ncr lrill in der ", alJsassc ne l" BaugeschichlC zum crslen ~lal e 1682 auf. Die Verbindun g 

wal' dadurch gegcucil
t 

daß er inl nahen Ege l' kaiserli cher ForlifikalionsLuumeislcl' "al' lind dort sehr" ahr-
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was auf ihn zurückgeb en kÖllnt e, \\'ohl abcr wird es sich d all1a l~ yor aJl em U111 di,e 
J"irche ge hand elt haben, deren Ne ub au Illit dC11l Fo rl.sc hre it en des I" o lll'entb aues inllller 
dri ll gli che r wurd e, Sie wird ~ " e i['c ll os schon in dCIll Gesa mt elltwurl' LClILhll el's l'o l'llluliel't 
ge wesen se in , aber so lange wir kein e Plä ne bes itzen, wircl freili ch der schöpferi sche An
Leil beid er '\rchil.ek ten lIi cht ausgeschieden werd en kö nll en, zUlll a l ja (l uch Geo rg DillZell
ho fer , di e [Jallptkra l'l in Abrah am Leuthn ers Baubllrcau , ein gewi chli ges, ja I'i ell cichl das 
elllscheid end e Worl bei der letzt en Recli g ierun g de r Entwürfe ges prochen ltab en clürf'tc, 

scllCilJ lici t Ji e D Ol l1i ll ikanork irche geLaut hat. ' Vir .füge n aus c1 ent ,~ ~pi t' i l eg i llnt ancclodUI'UlIl ad hi slori am 

" ald!)assc nscm <1 (' r ui rw pI I'l' par;lt iont' rn oJla ~ l l'rii c l t~ l' c l cs i a c c iu :-. qu r arl e l'ac lis cL L'U I'l!lll audo l' ilws 'Hli 

fi c ius is ipSOr Ul1 lqU l: ;lcdi l'i cionlln Pl'og l' l's!'j ibLl~" , fo lgend e Stt- lI c ll an, die die Baul'ul'bcl tl'iUc der Jahre l ü82 

lind ~3 angeben. ~\ o H5H2 Al'chilccLus DOll\. Abrahan l Lculhll cr domic il io Pr\l W'llsis 11 alu s . \LI ~ ll'i a c u s accc
pi l a ll 11U fJS 100 fl .. . ·1. J:l nua r conl inua\'cl' lI nl 0pl.! l'nrii di sif'diollCIIl I llll l'OI'UII1 in t'OI l\ (' lllu . .. 5 . . .:\pl' ilis 
cOL' perll nL lllu rurii fU IH!<l1fl cnlu ll1 pUllere cl ;)edi f ic(lL'l:. Ad ililor .\ rchitec li fuil ( :cu rg ius D icllsl'nhJller. Ilie 
anno 1G82 acccpil cuLidic 40 10' pracLer ,iclull\ cL pülmn . S Ull lllla !tue anno III'u 111Ura l' i is 1727 .fl -1 2 1< r :2 A.C'}~. 

pro ligna ri s 11U I'L 15 kl', pro ,1I1\anut' ll si IJus Df)5 11 11 kr, pro up c l'a l' ii ~ sen ili bus -17 .fl ~ü la , pro 
fCl'a meli l is 3:3 .fl So, Sa rul1l : 2872 fI 3·. 1-1' 2 ,s/, 
.ü , 1G83 : \ rch ileclus " bra halll L e u lh lle r !' racle r all n uos 100 XI c l " , accl' l' il illsup0l' a qlloli bcl nlllra ri o 

cx ceplo ba li rio col idic 3 kr vu lgu G l'!'icHclIgc ld . qll i Il oe anno nscendcl' lII1t :ld ~u~ fl 2 kr, 5. Ap rili s 
Ill urarii ile rU Ill ilH.; ülw vc l'u lll opus SUUIl I. Si! huc Ul1 ilu pro lnu ru l'iis 1 1 ~4.fl 20 kl' , pro li g nu riis 32G .fl 58 kr 
2 ';;/ a man ue nsibus 75 G fI 22 i-r, opora l'iis S(' I'\ iti blls 40 Jl 30 kr , 'u S Unllnal'lllll h oc "0 2308 fl 25 1<1' 2 ~ , 
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"ie auch immer die Frage en lschieden werden mag, stet~ wird das eine unumstößlich 
se in, daß elie \ rchi lek len der kirche unler stärkstem Prager Einflug slehen 5) ; denn das 
ulllllill.elbare rorbild ,'on \Yaldsassen isl die 19nazkirche in der Prclger ~eus l adt ('\bbA3-4-5) , 

, on der sie. sich nur unlerscheidet durch di.e ungewöhnliche Längenentfaltung des Chores, 
die durch \nschluß an die nlillelalterliche zisterziensischeBnuregel bedingt war und durch 
die Ei nrügung e ines Querh auses mit Vierung. In der Wölbungstechnik ist ~ i e von einem 
Bau der Prager ßauschule ab hängig, nämlich dem Passnuer Dorn. Heide Bauten sind abe r 
Arbeilen des Lurago-Kreises, so daß ::.180 dieser L'mstand sowo hl für .Halhey wie Abraham 
Leuihner, die nachweislich in enger Verbindung mit Carlo Lurago standen , sprechen 
würde G) . Doch isl die Kirche ron \Valdsassen so wesentlich fortschrittlicher in der räum
liclwn Ges laltung und so ,yesenllich barocker als die trolz aller Bewegtheit in sich be
ruhigten l,"irchenbaulen Matheys , daß wir die Raumauflösungslendenzen , ' on denen 
" 'ald"assen in hohem '\Iaße durchselzl ist, eher auf die Rechnung des Leuthner-Dinzen
hofer-Kreises se lzen möchten. Die fesle , kompakle Räumlichkeit "on St. 19naz ist hier in 
ein malerisch bewegles Raullls)stem üb ergcfü lu'l worden, das für sein e Zeil etwas Unge
wöhnliches darslellt'). Der Längsraull1 weilel s ich in elie NebenschifTe hin ein und baliL 
sich förmli ch Illit diesen l{aumkoillparlimenlen zusammen. Wie wind geba uschte Segel 
legen sich di.e e in zelnen \Völbungsjoche übel' den steilen Längs raull1 . Di e Emporen der 
Sei lenkape ll ell s i nd I'on O\'alen ÖJTn u'ngen aufgebrochen, die o hne Z" ci rel I'on Oberital ien 
hel' becinflußI sind. Das a ll es isl yon eine!' so lch e.\pansi,·en Kra l'l desl:\äum lichen und 

5) Vgl. : Mn" lIauLLmann , G eschichLe der kirchlichen BaukunsL in Bayern , Schwa l,en und Franken 1550 bi s 

1780, l\lüllche n 1921, ::: c iLe 132. 
G) Da ß di e 19na,k.irche ein Bau Carlo Luragos isL, wa l' I,isher nichL bekannL . Die " raLiones f abri cae Lempli 

:\coprag ac S. 19 l1alii" , die im ~ \rc hi\' des ~Linis Lc l'iul1l s des Inn c rn unte r de r S ig nalul' I 20 17 / 17 \' on uns 

entdec kL wurden , ge ijen all en wünsch ens\\ erlen _\u f schluß . D er Bau wurde 16(;5 begonnen und in der H aupl 

sach e 1(;71 vollendet. Unter den beLeili gLen Meis Lern befinden sich außer Cado Llll'ago der I'o lie r J)omeni co 

Lurago, die .... lc inm clzm cisLer ?\1arlino Hanu l Frallccsco Ton'cJ Giovanni BuplisLa P:.tssarini , nlar l,i n Czcch 
und \VClllCS laUS Knaure k. D as re ich e PlanrllaLc rial l 'i l besprochen word e n \ 0 11 H.u ~(' na Va ckov{l , Pl'Jgc r Dis 

,. rI'La Li on 1925, I c röffenLlichl in der Pam . are h . Bd. 34 (1\l25) Seile 394 fr. unte r dem TiLeI: Stavba ko

"tela a ko lejc SI . 19 nacc v Pr.ze podl e plan tl. ;\I e rk\\ ürdi ge rweise ist in di es em Aufsalz di e Frage nach 

dem _\ rchil ckt cn ni cht gC::; lc llt . ' Vii" " erd en im Zusamm enhan g unserer Dinzcllhofcr-l\lonogl'iJphie di e Frage 

ein gehend behandeln. 
7) In I1 auttlllanns Buch kommL di e Würdi gung der Waldsosse ner Kirche liet ZLI kurz und isl überhaupt kun sl

und elll\\ icklung.geschichLlich nach llöhm en zu o rienli e ren . 'Valdsosse n isl übri ge ns e in Vorbild für die be

rühmte i\ikulauskirche auf de r Kl c inse ilc. di e e in e l\ ull ckLi, schöpfung D Oll1 cnico Ors)s de Orsini , Francesco 

Luragos im ersten ßauabscllnill , Chrisloph Dinzcnhofcrs. J\ntonio LUT":l gos und Kili an 19naz DinzcnhoIcrs im 
7.\\ c il c lI Bilu nhschniLL is l. - Ein n ~i ll e re!'i Ein gehen auf .:\lalh cj s Arbcit C' 1l in H o l (, llhall ~ mü !'sen "ir L11U, \ crsagcll, 

da 1Ili ti di e "\ac hri ehlc il darüber fa~ l \ öllig illl Stich e la !:isen lind e in Teil der \ nbaulc ll heUle , UIIl Boden \ C I"

seim undplI isl. \lath{'J \\ ircl zwar llI ehrfa ch do rt pl'wii lJIlI , sv in de n TauIlJü c hc rn der Pfarrei Gill'h. ilU unte!' 
H otcnhiJlI ~ lßH+ IIlld in Briefen des Prag-er Eu.bi sch o fs Johan n Friedrirh ,on \\ aId sle in ;11.1 :-; de ll1 g lf'ich en .J ahr , 
aber C"i i"il lIn ~ nichl g r lull{le n, irgf' nd\\Pl clt e Teil c der l~ o t (' nhaLlsc r Sc hl oßan lage sli li l'i li ~ ('h {lir ihn in \n spn,dt 

ne hlli en zu kö nnen . Das Sddo ß ist 1670- 1ß7i'i durch \ nLoni o de i la Porla e rri chLet \\ orde n. ln ,ebritt alll Po rlai 

dt' r p (ll'h~;('il c : liane art'C ITI (' x J'lInclam rnlo t! (-' t1ili ca, il f)ns Dns Joanni s .\damus S. n . .J. (;Olnf's tJh Il.arras Sn no 

IH75. I)ann E! in~ das ß e .... it/tllI11 an Licc ht cnsL"ill , .... p ~ilc r an .\uers pe rg, Holellhi.ln-But'f]llOi lind schli eßlich an 

lIohc nloh C' -L;ln gt·nburg üb e r. Die .\I,lc n sind info lf{cdt'!'\sen s(~ !Jr \crstr C' ut und sc/l\\{' t' zu find en. Di r Roten

hause r \Idcn in Bilin e nthalt en kein e bauge schi chtli chen N ac hrichten, ebe nso ";tren N acltl'orschllngc n in Raud

nit7 , ergc lJlich . 
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zeugt yon e in e r ausgesprochenen Raulllbegabung, dic wir in diesel' Kraft bei~Iathey nich t 

vorfinden , woht aber bei deIn '\lil.arb ei ter Leuthners, Georg Dinzenhorer. \lViI' werden a lso 

nicbt fehlgchen , welln \\'ir ~[ntheys Ante il in \Vatd sassen Jlicht allzuhoch anschlagen und 

deli Bau in der Hauptsach e dem Abra ham Leuthner und Georg Dinzellhofer zuschrciben. 

Er paßt auch mehr zu elcn \Verken de r letz tcren, I'on denen beso nders Dinzenhofer in' 

den Plänen für elie Bambcrgcr Jesui.tellkirche und für die \Vallfahrtskirche Kappel be i 

\\'a.ldsassen Ideen der glcichen Haums tuf"e zu realis ierell tracht ete. 

8. Die Kir c h e Ion Oberleutensdorf (uIl11ß85- 9-!) 

Zwei Jahre nach der \ Va lcbassl .1O r Baukoll1l1liss ion und ungefähr gleichze it ig mit dem Bau 

des Kornhauses in Plaß is t die Kirche in Oberleutensdor f anzusetzclI (,\bb .46). Ihr Bau

herr war Erzbischof Johalll1 Friedrich I"on Waldstcin, eier Oberleutensdorf 1680 zur F i

dcikonllnil~helTsc haft crhoben hatte I). \ktell übcr dcn Kirc henbau si nd nicht vorhanden , 

doch exis ti eren c inige Baulllaterialiellrechnungen aus dC1I1 Jahre 1685, die zullllllindesten 

für ein s tarkes Bauvorhabcn sprec hen. Der Grunds te in zur Kirc he wurde aber e rs t 16St) 

gc l egl,~). Der Bau hat sich zweifellos bi.s in die ~liLle der ncunziger Jahre hingezogen, 

delln i.tl deIn unferti ge Il Zustand dcr Fassade tritt zu Tagc, duß der Bauhcrr elie Vollen

dun g ni ch t mehr erle bt c (t 16~J-+). Dic Bcdac hungs rorl1l der be iden Tümle wirkt über

hClupt JlUI.· wie ei n Provi so riulll. Der ". rchitekt is t ill k e iner Literatur gcna nnt , doch Bau

helT und Sti l wc ise ll I"on se lbst aur Mathey, d esse n Auto rscbaft durch den Umstand, darS 

in deli ,\[atcrialrccbnungen es einllla l heirSt, di e S tc ine sc icn auf Befehl dcs erzb ischöf

licbcll Architckten allgeschafft wordcn, crhärte t wird. Sehen \\ ir ab von "Valdsasse n, \\ 0 

l\ latheys AlIlei le auf ein Millimum reduzier t wcrden Illüsscn , so wal" in den zei tli ch früher 

konzipier tcn Kirc hen das -'Iotiy dcs Zcntralbaucs, das von Längentendcnzen durchd rungen 

war, zur Dars tellun g ge brac ht\\ orde n. llier in Obe rl cutensdorf bcschiifti gt ibn der reine 

LÜllgenbau , der frcilich durch dic mittc lalterliche J\iTche diktiert Kewescn sein mochte. 

Diese - cbenfa ll s e ill LOllglludillalbau - slclnd wenige l\lctcr nordös tli ch 1"011 der ncuen . 

. \ur delll Studtp lan \'on J 716 silld lI och \lau errcste diescr Kirc he ei ngeze ichnct. Der Grund 

rirS gibt s ich iiußcrst einfach: Ein clrcijocbiger , saa lurtiger Längsraum, an dCII s ic h ein 

zwcijocbigcr,eillgezogenerChor mit abgeschrägtcn Ecken von balber Langhaus ticfe schließt 

(A bb.47 ll..J.8). TII1 WesteIl ist de lllil auptraum e ine zweilünlli ge Fassade \'orge legt, die zwi

sch en denTürnlen eine Art Einleitungsj och freiläßt. Zu den Flankcn des Chores li cgt jc c in 

B.echteckrau lIl und der einen "Valid des Langhauses is t illl mi ttl ercn Joc h ei ne (nIodeme) 

Vorha ll e zugeordnet. Diese ein fache, se hr sac hli che und gcd iegcne Disponierungskunst 

pr1ig t sic h auch ill1 Aufriß des IlIncrcn au s. Pilaster auf kurzen Stüh lcn gli cde rn mit krä f

tiger Plas tik joc hwei se die Längswä nde. \uf s tark überhöhteIl '\lIiken fußcn die ni eder

s tcigenden Gurtc der Tonnenwö lbung auf (AbbA!)). Rrcite Stichkappen sorgc n !"Lir g ut e 

I) Pl'arran"ll Georgf'nta l ; LilJ CI' Il1cmorabililllll. ' gI. aueh KI CIl If'lll Boro,.". Dl'jin,) dierel.,(' Pril%skt" 1~l'ag lH74, 
p. 370 n· .. und ,\ nlon Frind. Die C,,'chictll" der llischäfe lIlid Erzbisrhüfc ,on Pr"g, I'rag 187B. p. 22ü rr. \"10 1. 
J(,flH'1' Hudol[ Lil!. Obl'rlf.'1dcflsJurl', Ein Beitrag zur lIei ll1tllg schiel.te

l 
lind .J . G. Schall er, Das Königreich 

Böhn,ell. ,tali'lisclo-tupoW"l't ,i scio dargeslcltl. Prag 1833 Seile 143. 
~) Lrilrn eril z, DOlllka pi lc l;u·c hiv . 

:1) Di e I'Hifl t' ti er l\in:ll l' vl'nlallk pn ,\ir !Irr Giilp d(>~ 11 ('1'1'11 Hcnli neislcrs Lud\\il-{ \lü!l t'r, Oberleutensdorf. und 

des Il orr ll Ballralc:-i J)r. inf{o Kurt I\ühll -Prag. 
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\ 11 1,. 11i. ()hl·rl e ut ensdorr. \\' alds lf' in .. c he Pat '·U II IIl!' kirch,· 

Li chlzu ['lIhr. J) i1~ Iinuptgps irns ist so in cJ ,IS ,\urrißs)·s telll eingesetzt, d:tr~ es gernd e di e 
\Iitt e der Haulllh ö he beze ichn et ; d ,ls ist wi chlig für dip Rallnl\\ irkung. JIIl Cho r ( \bb. 50) 
i ~ t di e auf'g(' hencl e \\'andlll <1 ue r bi s ZUIll Fenstergürlel , ö lli g Klalt behand elt , dann folg t e in 
breit es, un, erkrö pft es G es illl ~, nur dem a u~gezeichn e t modelli erle J\.Hry atid enh el"ln en auf'
sitzen ( \bb . 51). Sie trnge n gcs il11 sarti ge lüill1pf'ers lücke von ~ t a rke r .\ usladung, die de li 
Ni edersti eg der Ce\\ ölbeleibung auHangen . Der Baum ist Ion Lic ht reich durc hflut e t, heute 
,tll e rdings empfindli ch gesc hädi gl durch di e kitschi ge n Glasfenster im Langhaus. Di e sec hs 
L,lng hall s rt'ns ter s ind ge nil u so ges til lt et \\i e in der h:reuzherrnkirche. Sie haben abge
~c hriig le Ge" ände un d sc hli cf~e n inl Sti chbogen. Di e sec hs Chorrenster dagrge n s illd 
r undbogig gcschl o~se n und I iel kl einer. 
Es ist cill e gro fk, sicher emprund ene, lIl onul11 r nt ale Haulllges innung, di e delll Jnn ern 
e inen hohen \\ erl l ed eiht. Di e \u rTi ßges taltung I('g t di r Struktur bi s in dir /"e insten 
\\ urze ln bl oß und d ie \\"ii nd e sind in delll slruktu ra len I\.rä ftrspiel nur daz\\ ischenge
III i1 l1 e rt rs Fül", e rk . \\"oher d irsr Haulll aulTassu ng entwi cklungsgesc hi chtli ch grs peisti sl, 
isl Hoch unkl ar. Die rÖllli schr n Beispie lr ze ige n wohl eille , erwundt c Ge. innung, nber 
in Oberl eut ensdorf" ist der Hau 111 srhr s icher gcraßt und \\ eniger auf Be\Yegun gseindru ck 
hin konzip ie rt. Für di e e igr lltlimliche Chor/ äsu ng \\ äre a uf" Ik i"piclr ill deli Südnicdcr-

.\J Ünc hnc r Jahrbu c h d l'r Liltl l" udc ll h.un r. l. , . 1'. 1\ . 11 .2. 
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M.,,1.l.1 : 100 

Abh. 17 . Oberl eul clHidorf, Kirche. GrunJriß 

Allfn/lhme im nt'sitz der Stau/40rstvcrwulturvJ Obalcll lt'llsdorJ. ß(lllIllf!j~ ler ' ;ral' :: {\II S/NI 
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_\.bh. l!:i. CIIJllb l'ai, Jl'filli ICllki"c!I(', Inneres (1680 92) 
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lande n hiJlZll\\ l'i~e n , \\ 0 auch di e \I't . d a~ Jl icd l' rl aul'elld e Ce\\ ülb p dUl'ch 1"II',Yatide ll
stützen aIJZul'ang(' lI , ill der el'\\ ühnt cll .J c~u it e nkil'c h (' IOIl Cal l1hl'i1 i n uc h gc\\i c~(' n \\crden 
kann I) ( \bb . .J-R). 1) (, 11 se lb C' n kl a rcll \\ ill l' 1I H' ITii t auch di e (; ps t,dtllllg dl'1' \uf~ e nll'ülld e; 

über all is t die Struktul' dUl'chsic htig gl' lll acht , so dufS di p \ur~)(' II\\ ,lnd eiJl l' 1ll Gli ('dergcrüste 
g leicht. Strebe n Illit r olut (' lw ufsü tzcn tl' (, I1I1 (' 1I das aufge hend r \laU N \\ (,J'k Ion J oc h zu 
.J oc h. In deI' ob(, l' (' n ZOl1 r trr ten in di esr Il T ei lullgsrh\ thll\u ~ di e F(' lI s tC'l' unt(,l'gli edcl'nd 
eIn. 'ehr sa ub er , I'(' in un d \\ ie gl'sc hliITen ist ill1'c PJ'o fil i(, l'ung, di e den Fenstern d (' 1' 
Kreuzh(' l'rnk irch(' fas t au f~ Il;wJ' l1ac hg(,i1 l'b eitel is t. 

' ) \ gl. P aut Parenl , a. a. (J .. 1'1. \ Lllt. 
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Abb.60. Oberleule ll suod, "i.'ehe . Blick auf den Hocha lla r 

Di e künstlerische Leislung des Baues g i pfelL aber erst in se iner Fassade(Abb . 52). Ihr Zwei
türl11emo Li v bedeutet innerhalb des\Verkes 'Iath eys ein eNeuh eit.Ob sie von den VValdsassener 
h.i rch enplänen, di e von all em I\.nfang mit dem Zweiturmmoliv in der Fassade rechneten. 
anger egt is t, bl eibe dahin ges tellt ; es kÖllnte ja e bensosehr der böhmisch en Überlieferung 
enlwac hsen sein, di e es in Dutzenden vo n Beispie len seit dem Beg inn cles 17. J ahrhun
derts üb er das Kronland ge- treut ha tte. Der Lurago-Ors inikreis, mit dem Math ey in enger 
Verbindun g s leht, hat es in Komolau, Kö ni ggrätz, KI ~ ltau aufgegriffeIl "). 

b) Ober di e •• ß aulen wi rd die in ß ,i lde e rsc he inen de Din/en hu [ur -.\I o nog rap hi c .\ u !',c ldu ß erlei len. 
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Uo ppeltul'lllfassa de ll sind im mer Prül'ste in e d es a rchitekt o ni sc hen Kö nn ens, nur zu o ft 

fa ll e Il T ürm e u nd Fassad enwaJld auseinand e r, bild en k ein e inh e itlic hes Ganzes. Dieser 

Ge l'ahr isL\hllhe., durch e inen Kuns Lg riff a u~gewi c h en. Er trennt durc h krii ftig gezoge ne 

Gl'h imse die geh,II11 L(' -\ufriß'I<lnd in zwe i Schic hten und beraubl d amiL di e Türill e e in es 

di e Eilill e il gd iihrd end en Ei genl ebens inn erh alb d es \u rris~es. S ic \\ iTk en nunmehr 

ledi gli c ll als \ufsütze üb e l' de n Eck en ein er zweistöckige n Fro nt , wie auf die Rä nd e r 

ge rü c kte \kzelil e. I ~s is t hi er das niimli.c he ,fo liv a ngesc hl agen, d as JIalh e) unt er a nd e ren 

Bed ingull ge n sc ho n in S trahow , era rb e ite t ha t. .\u ch cl o d war e in e m bre itschall end e Il 

Gl'si nls e ill e ,\ ic hti ge o pti sc he Ho lle zuge ko mm en, um d as .,Zu sehr" d es vertika len Au 1'
tr i(' bes d er Ec kba uten im Interesse d er Ge. amtwirkung in e in .,Gerade noch " alnu

sc h\\ äc lll' n und d er .\litLe d en S upremat zu s ichern . Ui ese n s ta rk b e to nt en Ges inlsen gege n

üb e r s ind d ie gc hüurt en Senkrec hten d er F assadc miL mchr Zurüc kh altung geg(' ben. Di c 

\Iitt e bri cht ri sa litil rti g aus d em ;\ul'rir~ vo r uncl schließt o bcnim Segm entb ogen , hinter 

d r ill di e Ba lus trad e e in er \Itane aufs te ig l. Die Pil as ter d es -C nt ergesc hosscs tra gen 

lii ll g lic h rcc htec ki ge n Plallen b r laf{ und auc h dic Frieszo ll c d es Illiic hti gen llauptgcs illl Hl's 

i~ t IIlit ~olc h e ll Pl a ll en ausl-{c lcgl. di e a ll e rdin gs wi e unb earb e it e lc Bildhauerb osse n \\ irken. 

\\ ir e rinn ern un s , t1 a r~ d e r Pl a llr nb e lag zu d en I\cqui s iten d es ,Iath e) ~ch e ll Forlllcn-
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Abb.52. Ol>erleulcnlldort. Fassad e 

,tujrwltme der SI (IlIt.~for$tl'nw(l ltu"y Obl'rleu le /l sdorj. Boumei$lPr Frtw: Nu.~/;a 
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scha lzes ge hörl. Das g roß e Millelfens tc r des obercn Stock es schn cid c t in iihnli chcr'Vcise 

wie bei S I. J ose ph in Prag in die ,\llikazon c cin , d arüb cr hä ng t um .\rc hitray e in kl e in cs 

\lezzaninrells lcl'. Di c Hüc kla gcn habcn di c g lc iche Gliedcrung, nur s itzen die Fens ler auE 
den durc hgezogc nen Dec kplaltcn dcr Allika aur und ihr Sock c l lrüg t Plall cnbclag. 1m 
L.:nter gcschoß füll en üb el' kl c inen im S lichb oge n gcschl osse ncn Fcns lern Halbrundnisc hen 

di e Fläche aus. Dic Türmc sind mit Zeltdäch ern c in ge haubL S ie s ind ni chl , wie man 

VeJ'lllutclI m öchte, mod ern , so nd crn ko mlll cn schon aur e in clll l\.uprc rsti ch von ,Johann 

J oscph Ditzl cr Ulll 1720 in g lcich c r Dars tc llung vo r G
) . Ob s ic e in e F o rnlllli el'un g \fath cys 

dars tcll cn, dürl'le zwc iJ'clhaft sc in , chcr sc hcin cn ~ i e e in Proviso rium zu sc in , das durc h 

d en T od d es l3 auh el'l'n b cdin g t ',vrden war. All erdin gs " c is t Böhm en diese Da chrorm 
im 17. und ] 8. Jahrhund ert m ehrrac h auf: z. B . in -e tvoJ' ice, Po rte i !lad Sazavo u, Ko

s telee, V;eruby, Zilin a, Trebo de, Sobe; in , Ch o lee, in Prag S ternbcr g palai s ( l\.l c inse ilncr 

Hin g). ,\lath c} selbs l vcrwcnd e t s ie in Troja. 
l)i e Fassad e haI c twa s un gem cin Gro fh üg iges, ihre F o rmcn trage n dc n mo num enlal cn 

S te illpe l in s tärker enl Maß e ll och als .\lalheys grö ßter I\.irc'll cnbau , di e Krcuzh el'l'nkirche 

in Pra g. Di ese ~lo nurn c nl a litüt is l d as Kü l'J'c lal zu d elll JlJ o num enta len Plalz, der der 

Kirche vo rge lagert ist. Ihre erh ö hte Lage wird durch e in e llach de n Se il e n au ssch" in

gend e T rcppe au~gcgli ch e n und d adurch d cr Fassad e e in cner g ischc r r crlikal er .\uflri eb 

gege ben. 

D. Di e Kir c h e S t. \dalb c rl in Pr ag -All s l a dt (Hi9 4c- Hi97) 

l\Iil d cr I\irche , o n O berl eulcnsd orf in de n l-Iauplrol'lll en d es Grundri s~es nah e l e rwi.lndt 

w<J r die kl e in e Ki rc he d es heili ge n Adalb eri in d er Pragcr All s tadl (Abb .5:3). Si e s Icht h eutc 

Ili cht I1l chr: 190::\ fi cI s ie e in er S lra r~ellreguJi erung ZUIll Opfer . Vo n d e n durc h Johann 

Frif'd r ich vo n "Va lds tc in in a ug uri erl cn 13auten wur sie e in e r dc r le tzlen. \kl e n übcr ihre 

Erb auun g s ind bi s zur Stun de n icht ersc hl osscn, doc h crge be n sic h all s d e r alten in Alltigul1 

e in ge lll c ir5clten lnsc hrift um llau pt[lortal ,, \nIl O Do mini .\IDCACIY ', 1) und d er urkund

li c h ve rbürg ten i\ac hrichl , d arS di e l\.irch e l1m 16. Juni Hi~J7 durch d en Erzbisc ho r J o

IJ aml ,Jose ph Gnd'e n VO ll Breun er ge ~, e ihl wo rd en is l, di e zc illi c hcn Grenzen , zwi sc hen 

d encn ihr wi chli g~ te~ Bil ugesc heh cn s ich abgcs pielt h ab en d ürrl e. Dic InncJlau ~s l cllllln g 

hat nocll Ill ehrl' rc J a hre in Anspru c b gc nOl1lmen: 1701 \I urd ell die be idcn .'Iebrnall ür c 

all fge" telll ulld ge\\ e iht, 1706 er s t d er lloc halta1' 2) . W cr a ls '\rc hil ekt fun g icrle, is t nir

gc nd s üb crl id'crl , doch scho n d cr j\ ulll e des ß auh errn legl nahe, ihn in J ean Baplistc 

'\l a lh e)' zu e rblic ken, auf " elchen au ch di e s tilis ti sch e Haltung d es Ball cs mil all CI' Ent
bc hi ed c llh eil hin ~, c i s l. 

Die Kirche II c11' il lll Beg inn ihrc r Errichtun g als S ludi cnkirc hc d es a ltcn crzbi sc hö('Ji c hcn 

Semin a rs gedachl , an d cssc n südlic hc Se ite s ie im \Vink elhaken angesc hl ossen "ur 3) 

Cl \ gl. A. I'odl a l, a, \l alcria li e k , 1,)\ " Iku ' ll" e leckyc h l-e lll "s ln lk Ct v Cee" ,(,, " in Pam. are " . Ba nd X\ nl , Se il" 
6 .. lI. ' hk ~t. 
') \ f( 1. .l lIn lI e ra in lI. a. Ü., Ab k 5, S,'ile .. 3. 

') Di .. \l 1;l rb ild l'r der "Iebe ll ll lWre ""rell 1' 0 11 J o l,. "" C III'isl0 l'l, Li s"' ,kll . d", des Il o(' h"ll"", I U IlI \l a ler ~Ji c l", c l , 
Lf'o pold \\'ilJJll ,HlIL 

:1) III \\it'\\cil \I ;\L1 IPj Hn l Sp lrlir wrbau I,etci llgt ";)1', Hi I5L sie l, nic.:l l\ 111 el 11' (,ps lste ll pn. Di e \ urll and ('n cn Plii rH' lind 
1\IJbild ll ogeli la .,~eJl ri ll t'lI ,..,ic IH·l'r n sliJi..,tiscl!cll EntsC' ll cicl n ichllll. 'l ügli eh. daß all Halid J e r bi o':) jeLl.l ni cht 
HlIl'w· l'lIl1d enr ll \ klr ll dil' Fragt:.· ge lüst "erde Il kanll . 
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1\bl1 .53 . PI'ag, St. A cl al be rl , .\l ls tlld l. Kit,clw ( fibgehrocl" 'Il ) 

( \bb .:") .j,) . . \b ~ i cht auf Öffentlichk eit la g d aher auß erhalb ihres Zweckes, d er e in s treng in

tern er \\ ar. \\"ie be i der Kirc he \'o n Oberl eu tensdorl" is l die Grundri ßJ ös un g di e logisch ein
fa che, in Jahrhund erte langer kirc hlicher ßauübung für Kirchen kleiner en ,\u smaßes die 

Jl onnal geword enc d es e insc hirrLge n Saals mit os twärts ausgeschiedenem Ch or. Von 
Ob erl eulensd o l'l" untersc heid et s ie s ich nur durc h \Veglassung der frontalen Türm e und 
Ausrundung d er Cboreckell , so ns t s timmt a ll es: Dreij ochiges Schiff mit e inle ilend enl 
Yorjo ch, Choreillschnürun g, zweij ochi ger Cho r. j)i e Sakriste i uild e in z\\ e it e r Baum Ull 

bes\inll11ter Yel"lvendung s ind der l\ ordwand d es Chores zuaclcli e rt. Ein e sy mm etri sc he EIlI.

s prec hung an d er Südw:Jnd hall c d er Zug d er S lrar~e unmög li c h gelll acht. Sogar bis in di e 
Pro po rtion en hill e in \refIen s ic h di e be id en kirch e n in Ü bere ins timmun g. Die Ti eIener-
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PL~.N SYVALE C.K KADErN i ~KOLY t P 654-1 
V BYVALEM KRALOVt DVORE V PRAZ E 

Cis. 1. 

s ireckun g ihrcrCh ö re is l g lc ic h dcrHiilfLe ihrerLnngh aus licl'e n und se lbs tihl'eLänge n-und 

III'eitrnl11aße li egen Illil 85,5 nl und 12,6111 I"ür Prag und 37, 15 III und lÖ,2(i III für Ober

h'ul e nsd Ol'f ziendich nah e ZUSDllllllen. \lVenn s ic b so inl Gmndl'iß e nge Berührungen 

zwi schen be id en Kirc hen e rge ben, im I\ul"ri[:' ge he n sir a use inander. Es i ~ t nicht nur der 

Ausfall d es Zwe ilLirlll cmo li vs, d er I cränd erte Enlwurl"sbedingungen schuf, es is l auch 

das SJslell1 der C nl e rl e ilun ge n in gro [~)en h orizo nlal be lon te n Flüchen a ufgege ben und 

wiedcr ci ngeboge n in die von clcr J osephskirc h e hrr bekannle Li.nie des cl) namisc hen 

Verlikalismus. lJie fassade ist cll'e iac hs ig, die innere breiler a ls die üußeren , die \ c hsen

gr enzen durc h Pil as lcr ionisierender, keinem klass isc he n I~ano n na c hgezeichn e ler Art gc

zogcn. Ihre gJall.CJl Bl ockl'Liß c ruh en auf hoh e n S tühl en, dic oben I o n e iu e m üb er s ie 

hinwcg verkröpf tell Gesi rn sban d üb ersc hnitl en werden . Diese \rl d er Socke lg li ederung 

is l id e nlisch mit j e nCl' a n der lüeu zherrnkirc he. lJi r ei nge liel'le n Zwischcnfclcler der 

Nebc na chsc n h abe n ge nau in ihrer :\[jLLe li ef e in gesc llll c hlei c s lalu c nl ose vYandnischcJl, 

in die übr ig bl ei be ncl e n Flüc hen s i nd versenkle Pl;lIl e n e in gela sse n. Di c Hau pl.a c hs e ve1'

~ocke ll s icbin delll g ro lSe n, gicbelvcrdnc hl.e ll Porla l, da~ 1011 sa ub er e lll Linicnschlitrilll 

D elail isl. Aul' se in e nl IJrc i ec k~gicbel lieg t der '[a llte l des CJ'z b isc lt ö l'l ic h "aIdsleinschell 

\\'uppens au 1'. S lab , lIul lind I'u'e uz r e ic hen mil ihren Endcn in das große Fens ler hinaul', 

das sei ne rsei ls wieder 11Iil sei nem S li c hbogcn s lurz und \\ e ll c nl'o rm g ie bcl in die Gesillls

zone e ingr cifl. Das Ges ims is l durch laufcnd. 'IIUI' dic " ill e hagl in \ c hsc nbre ile ein weni g 

\'01'. Eine kurze \Uik" Illill\.ropl'hildu ll g üb er den Pil as lern 1'0 lg l.In der.\lilles le ig l di e Wand 
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hoch im Dreiecksgiebel schließend. Zu den Ecken der Attikazonen laufen scharfgerandele 
Yoluten herunler. ,\uf den Eckpfoslen Pyramiden, auf dem Giebel Vasen und Kreuz. 
Der FasRade eignel ein straffer Zug nach oben, trotz der horizonlalen Kraft des Haupt
gesimses. Die vertikalen Linienhäufungen geben ihr den Reiz des sauber Durchgekämmten. 
Der plastische Auftrag hält sich in maßvollen Grenzen. Ungemein sicher ist das Wappen 
in die Fassade eingesetzt, es isl ein inlegrierender Bestandteil derselben ; denn mit Portal, 
llauptfensler und Nischen bildel es den dekorativ herausgehobenen Schnillpunkt der 
gemeinsamen ~Iitlelachsen zwe'ier großer KOlllpositionsdreiecke, deren Hypotenusen zu
sammenfallen. Im AufTiß der Längswände fehlen die Verstrebungen, die Oberleutensdorf 
besitzt. Lisenenarlige, glatt behandelle Slreifen, die zwar normale ,\rchilrave haben, der 
Kapilelle aber ermangeln, gliedel"ll die Wand nach Jochen. Kur das der Hauplfront be
nachbarte erste Joch weist ionisierende Kapitelle auf. Die Fenster sitzen hoch oben, ein
fache Profile umrahmen sie; das Dach i t satteJförmig, nahe dem Giebel schießt ein 
schlankes Dachreiterchen steil auf. 
Das Innere der Kirche scheinl nach den Planaufnahmen vor dem Abbruch einen etwas 
beschwerenden Raumeinclruck gemachl zu haben ; denn die Wölbung war im Stichbogen 
geführt, in die jochweise breile Stichkappen einschnitten. Die Trellnung der Joche 
war durch Gurle besorgt. Der Niededauf des Gewölbes wurde von Pilastern aufgefangen. 
Für die Längsseite ergab sich hieraus eine Gliederung ähnlich der von Oberleutensdorf. 
Im Chor fehlten die Pilaster ; in seine Stichbogenwölbung drangen keil artige mit gera
dem Anlauf versehene Stichkappen ein. Licht erhielt der Kirchenraull1 durch sechs Fen
ster au f der Südsei te und drei Fenster auf der Nordseite zugeführt. Der Raum dürfte 
genügend hell gewesen sein. Gegenüber der, wie wir sahen, bedeutenden Qualität der 
Kirche von Oberleutensdorf stellt die Prager KU'che eine sehr fühlbare Senkung des 
qualitativen Niveaus dar. Ihre bauliche Idee ist nicht bis zur letzten Reinheit ausgegoren. 
Die Ausführung ist stellenweise ins Grobe und Derbe verfallen, was freilich weniger 
Mathey als seinen Arbeitern zur Last fallen dürfte. Im System ist OberleutensdorI zur 
Hälfte wiederholt und die kühnen Prestos der Josephskirchenfassade sind mit wenig 
Glück zu variieren versucht. 

Li l c r alu r. lan He rain, Kraluv dvür LI Prtlsne brein) v Praze, in Zpniv)' komi sc pro so upi s slaveunfch, urne

leckS'ch a hislorick.\'ch pamalek kral. hlav. ,n(lsla Prah), 1910, 1. Seite 3-1--17 und 2. Se ite 52- 74. - V. V. 
Slech, Zmizela Praha I, Stare :\1(1sto , Prag 1918. Abb. 5. - Franliiiek Ekert, Po", atna mlsta kral. hl. mcsta 
Prah). Prag 1883, 1. Seile 448- 453 ; dort ist auch ätlere Literalur angegeuen. 

10. Die Kirche von Obergeorgenthal (1694-1700) 

Die gesunkene Qualitätskurve steigt wieder mit dem letzten Kirchenbau J\Iatheys, dem 
von Obergeorgenthal, ohne die Wertstufe von Oberleutensdorf oder gar jene der Kreuz
herrnkirche zu erreichen (Abb.55). Bauherr war wieder Erzbischof Johann Friedrich von 
vValdstein , zu dessen Fideikomißherrschaften Dux und Obedeutensdorf auch Obergeorgen
thaI gehörte. Die bisher unbekannte ßaugeschichte legt das liber 1l1e1l10rabiJiulll von Ober
georgellthal in dieser Prägung dar '). 

') Jarosh" Schall er, Topographie des Königreichs Böhmen, Prag 1787 V. Teit, Seite 135/1. und Johann GOltfried 
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• 

\1,1.1 . :l:I, Obl!"W'orgl'nlhal, h.i"c/I(' Phot. f)r . J/ {)lli~r~f'llIIlicJl 

"Diesel' ve rehrte h.il'chenfürti t ( .I 0 hUIIII Friedrich von \Vuldstcin) halt e anfangs bl os 1111 

Sinll e, die alle K.irche durch '\nb au ei nes neuen Te il es zu ~el'grö rScl'll, .ließ uber delll un
geuchtet ]694- kurz l or tic in el1l se li ge n Hinscheiden (3 . .Jun i) den Grund zu e iner ganz 
Ileu en loge n, welche bis wnl J ah re 1700 in eier Länge von 2{j kl after n, iu der ll öhe pcr 
7 1\.l artor und ill der ~reitc per (i 1\l uftc r im mauri schcll Sil le (sic!) ulller der Yorlllllnd
sc hart dcs J ohulln J ose l', da der Il oc hsC' li ge delll '1achfolgcr dieses ,\ crk dringend enlJ1-
fohlen , in scillen Jl aupucil cil herges tellt 11 urd e. 1701 11 urel c das Ch or I on c inclll Ol1cr-

~O lllnl( · r . J)a~ h. üni f! reich Büllllll ' ll , :-,lati .... tl''i( ·h-Iopogl'aphi"r ll d aq.~l'~tt· lIl . PJ'a~ IH:3:3. I. S(~ ill' 1-'-2. _ Obrrw'or
J!en ll wl. Pfarrarchi\ . LiIJf! 1' III I?UHJr .. dJiliulII , pag. 50 Ir. 
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leutensdorf'er Tischler gearbeitet, die Fenster eingezogen. Im seI ben ·Jahre wurden auch 
die "-apeJlen und \Jtane gedeckt. Die \I cw rer arbeiteten die Gesilll e und das PJlaster 
für l5ß fl.\uch scheint die Einweihung des Gotteshauses nicht eher a ls in diesem Jahre 
geschehen zu sein ." 

Der Architekt wird in einer Rechnung a l' \lathael1s bezeichnet, unter dem niemand an
derer a ls 'lathey zu vers tehen ist 2). 
Wie bei SI. Adalbert in Prag, so fällt a lso auch die BauvoJlendung vo n Obergeorgenthal 
über die Lebenszeit -'Iatheys hinaus ulld wie dort wird auch hier manche Nach lässigkeit 
und L ngeschliffenheit in der \usIührung auf die Rechnung dieses Umstandes zu setzen 
sein. Yon den S~·s t ernen der Kirchen Oberleutensdorf und SI. Ada lbert in Prag rückt 
das von Obergeorgent haI wesent I ich ab, indem es dem Langhaus ein Querhaus einfügt und 
die Fassade, on einer mächtigen Turmbild ung zentral beherrschen läßt M) (Abb. 56). So ent
steh t eine kreuzförmige Anlage, deren Raumkern yon einem nach dem Rhythmus a a b a a 
ge tei lten Saal konstituiert wu·d und dessen Seiten in den Mitten Rechteckräume versc hi e
denen i\usIlHlr~es zugesellt erhalt en. Der Chor ist ei ngezogen , hat d rei Joche und endet 
in drei Seiten des Achtecks. Die au fgehenden J"Iauermassen sch I ießen sich im Innern 
mit gurtgeteilter Halbkreistonne von wunden ollem "VobHaut in der LinienJÜhrung. Stich
kappen schneiden mäßig tief ein (,\I::!b , 57). Das QuerschifIjochist kreuzgewölbt, sodaß 
sich also auch in den ' Völbeformen die Rhythmik der Langhausunterteilung ausdrückl. 
Toskanische Pila tel' mit ge,,·a ltsam überhöhter ,\tLika nehmen die niederrollenden Ge
,yölb egurte auf. Das Hauptgesims ist von schwacher Ausladung und s itzt räum lich so, daß 
es gerade elie ~Iille des Auli- isses bezeichnet; hierin gleicht die Kirche dem Aufrißsystem 
yon OberleutensdorI. Der H.aumeindruck, der infolgedessen entsteht , ist ein untersetzter 
und trotz der Stelzung der Halbkreistonne kein vertikal al1fl'a uscbender. Das Querschiff 
yollends en tb ehrt des tieferen Sinnes im räumlichen System. Es ist kein logisches Ergebnis 
des räullllichen Denkens, sondern eine Caprice; denn ohne dell Lebensnerv des Ganzen 
zu treIren, ist es aussc heid bar aus dem Ganzen 4). 
Im Äußeren g ibt sich der Bau durch den Wechsel der vor- und zurücktretenden Massen 
ungewöhnlich lebendig. In ihm s ind die "fassenbewegungen ,·on Troja und Plaß zu Heuem 
Leben erwacht. Dabei ist all er H.e icht.ulll detaillie rter EinzeJgli ederung bingegeben, Ulll 
durch große, klargestaltete Kuben yor all em wirksam zu se in. Die Gli ederung beschränkt 
sich ledigli ch auf Kantenbetonung durc h toskanische Pilaster. ]\ur die "lilie der Baul11asse 
umgürtet Trennung schaffend ein schma les Gesilllsband. Innerhalb der Baugruppe trägt 
die Fassa de natürli.ch den llauptakzenl. Sie ist von einem eigen tümli ch tro tzi ge n El'I1st, 
ihre .\Iasse "ie zu unerbittlicher Starrhei.l zllslllllll1engerOl1l1en . Beinahe bergf'riedhaft ragt 
der Turm , dessen Sockel ri~alilartig aus der Front vorwuchtel. Schwertscharf trennt 
dann das llauptgesims den schwer en Un terbaLl vom leichtb ehaub ten Oberteil. (Üb die 
Turrnhaube in ihrer jet.zigen Gest.alt auf' Mathey zurückgeht., ist frei lich höchst unsicher. ) 

') Oberleulcnsdorf. Pfarr"rch;", Obergco l·gonlhal e r .\kl cn (ungeon!n cl). 

') Unsere Pl iine \ e rdanken wir durclI gÜ li ge \ crmilLiun g d er t LOITon Dr. Poko ... ') - Ll;rsc hb crg und Henl\-e rw"tler 

Ludwig ·"üll er- Oborl eulensdorf der Slaalsforsl\erw" llung Ober lcu lcnsJ orf. Die Phol05 sin d Aufnahmen Yon 

Dr. lI önigschlllidl-Prag, der sie uns li ebenswürdi gcrwrise zur Verfügung ste llte. 

4) \Yie weil die Chorlibung vom allen Bau übernommen ist, kann nur durch allr PHine oder Crauung festge

slelll werden. 
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AL!.. 56. Obl'rg('orgpn ll ln l. Gl'\lnd riß 

. \u!H(lhtIiC der Sl<l(jlslfJr~tpcrwalluTlY Ol,erlt·vlcmdor!. }3aumeisl('r F'rflnz I\uslw. 
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Phot. IJr.ll uttiy -,c!.lIIidt 

Dic Rücklagc n der Fassadc, in dere n No rdl c il einc Treppc h oc h~ tci g t , s ind oben zu ,\1 -

lanen ausge~la ll c t , wie e~ ühnli ch be i der Oberleu lensdorfc r l,"irc he der Fa ll \I al'. Ihre 

IHi ckwände schlage n \\ ie \\'e ll en zur Tu rnll\ <1 nd e lllpor, d eren Eck en mil ko rinlhi~chen 

Pil as tern au~gel egl. s ind. Di e I\irche se lbst is t lIlit SaltclcUichcrn e in gedec kl. l)ie Qllcr
schifTenden lragen Dreiec ksg ieb el, cin l)ac hrc il er chen der Chor, de~se ll ,\uß enwü nd e 

sch li cht und in slolzcr Gesa nllll e ilh eit delll Boden cnts teigen ('\bb .5H) . 

Gegen die Folie d e r früheren Kirchenb auten Hatheys ge halten , erscheint das Allßcre der 

Kirche "Oll Obergeo rge nthal ins kl o tzi g L ngeschla chle lerrohl. \\ 'oh l ist ihrcm Volumcll 

eine gewisse Schlagkraft e ige n, jn d er sOli cl I o n der bruta len \1'1 d er [>Ia s~c r I\orllhaus

Konzeption lebend ig is t, aber das un geheuere Spannungsve rh ültnis, das in Plars aus de lll 

unerbittlich s ichlbar ge machteIl Gegensa tz von Ve rtikale und Ilor izo nlalc gewonnen i sL, 
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\l eicht hi er eill e1' kcllllJlf'losrre n Palh elik, ohll e rrei li ch da rulll Ullilll l' re~ .'a lil zu sei n. 1111 
Dela il entb ehrt di e Jürche d r r fei ll e ll Gesc hlifTenh ei l, \I ie sie rli e Il ;nll en \l a lh e .\ ~ aus
geze ichnel halle, un d so ge ht au ch der eige lllüllil ic he I{e iz I ('r lo rell , der in delll Ge!-(e n
satz de r fein en Delail a rb ei t zu de r g ro lJe l1 \ nl1lge des Ga ll zc lI 10 11 \lalh c\ ill a ll dCIl bi s-
her betrachleten Bauten aufges uchl 1\ ird . . 

11. J)i e k aise rli c h e He it sc hul e a uf eI 1.' 111 Jlrad sc hill (Hi9+) 

,'lonumenta le Grölk isl das \nli ege ll ,\la lh e~ s bei delll lelzl e ll Ion illll1 durchgeführl eJl 
Bau de r neuen ka iser! i chenRei Isch u le Cl u r eI elll I fn ldsch i n ( \ bb . 5~) ) . Daz u h 11 lI e di e SI el I u ng 
des Bauh errn \ er pni.chtel: es war eill \urtnlg des I\ a i ~e rs Leo Jl old I. \u s de ll1 Gede nkbu ch 
des ß auschreibers Jo hann "'al'l 'Ili sner \ 011 \\ isenberg er l'ahren \I ir, da rJ der Bau inl wese nl 
li chen 169"" errichl et wurd e nac h den Pl änen 10n.J. B. 'lalh e~. Das Bauprogramlll I\ ar 
sehr reich. Es um farSte ei ne g rorSe Reilh ull e, ein ellTri bün ellb au, 10 11 delll ma n de n Reil er
spielen im Freien zuschauen konlll e, Pfe rd eslall u ll gen, Fullerschuppen, Sc hilli edewerk
stä lle, \\'ohnun ge n für da s Sta llprrsona l. Y O Il nil dem bea nspru cheIl lIur di e Reilh all e und 
der Tribün enb au küns ll eri sches Inl eresse. Der Crund ri l ~ der Ilcill! ;l ll l' i,, 1 eill se hr Inngge
sIreekl es Rechteck (Abb .(iO). Gcgr n Osle ll s ind davo n drei Hii ullI l' nhge lrcllnl . de r milll r rr 
enlhä lt ein e Art Vorh all e, de r südli chr l'ührl zu näc hst in ('i neIl TreppenraullI , elanIlin 
den Tribünenbau, ei er ilur~ e rge \1 öhllli ch ,c l1lmll ist uild helile Ilil Ch Zel'slö run g eill C's 
Teil es zwölr "\ chsen zä hlt. Den \ufril~ der Heith a ll enl üll gsse il ell g lied r!'1 in gro(J<l rli gc r 
' '''e ise eine Boge nstellung, die aur der \ orcb e il e cl !'C' ize hn \ chse ll , auf der Süd sC' il e , ec h
zehll Achsen umfaßt. DiC' fünl' ilill e rstell j c\\ C' il s si nd durch (h il lbll'nd C' 1l 101' dell and C' I'C' 1l 

' ) .\ . Pod Iaha. Z " a lll(lln! kn il l) ,t '1\ r l)nich p"ahl II l'adu Pl'azs ke ho I le l lG8:l 17tH in 1'''111 . ,,,'(' ho Bel. :\:\ :\11, 
1920, S. 1150'. Unsere NachIo r sdlt,lII~e Jl j,n Pra gp !' ßlirgal'chi, nach den Bnuakl f' 1l \\ ;,,-e n crfolglo.'i . 



.\ hk GO, PI'~lg, r.. lli"t'I'1. HI·jbchlllt· Huf 11" 111 Ih'ad:;-('hin. ( , rul1 d l·if.~. 

Im:('icluw flU /Iod, (Ipm Pl!ln l 'Oft li(j(J dU/'I'" Irdl. S. I3fllu'" 

w 
<> 

\bl!. fit. Prag. " ;,i~t· d . H.·it "r hult·, P.'ulil 

des II 'Hl plpO I'luls. I U//lldlllll' lI orjl('r 

a u ,~gezei ch fi CI. 0 je~c Bogellsl cll u ng isl an cl CI' ös t I ich eil , cl rei achs igen Sch ma Ise i le nu ['gegeben. 
Ilier durchzi ehen den\ufriß tos kuni sche Pilasterbünd el auf gem einsa melll , hohelll Soc ke!. 
Eille I'iorocki fic Treppe g li ch ehedcm den Nil"enuunLerschicd Ion Stra l~e und Heith a llell
so hl e 1IU S . Oi e unt ercn Fell slc r s ind I"e rbl ellclel und s itzen fa s t ulllllill elb ar auF der Sockel
k1l1de auf, di e oberen schneid en in die Archilralzonc ein , ähnli ch 11 ie in Obergeorfie nthal. 
Ocr Fries darüb er ist m it H.e ilemblelil en ausge legt, e in breit es Kranzges ims schi'idH. Dcr 
c\nfrifS di eser Schmalse it e e rinn ert stnrk a ll Straholl' , dom nur d ie Pilaslerbünd elung fehlt. 
Di e Fenslerprofili e rung e nt ~ Jlri c ht der Straholl'er aufs 1I ,la l', 1I uch di e üh erschl anke Pro
J1 o rli o lli erun g ist do rt gege ben. l)a s an sc hlicf~) e nd e eilla chs ige TreJlpenh aus fo lgt dem 
gle ichen ,\ufri ßsc hellla . J) er Tribünenbau ab er ist in zwei Stöc ke ze rl egt und j ede \ chse 
durch Ha hm englied erun g begrcllzt ; in deli H.a h 111 1.' 11 üb ersc hl all ke Blend fens ler. Se i nc 
!Lo ('se i te fo rm ie rt sich aus ZII ei üb e re i nD nclcrli ege nd ell .\rkad enstellu nge n Ion kl ei IIt eil i
ge lll _\ chse llrh ) thmus. 1111lenräumli ch is t ni cht s vo rh and eIl , W1lS der Erwähnun g 11 eI'l lIäre. 
j)i e Hr ithall e ist IIlit e ill er Il o lzdec kl' eingedec kt , üb e r de r s ich e in ri es ifies \\ alnldnch 
erh ebl. (Das Proftl des Il nuJltJ10 rt a ls uuf \bb. (i 1.) 
111 der \ufJe nersc llL'illulig erll eckl di e Heithull e eill cn mächti ge n I': illdru c k : brei! und 
schwer wächst di e 'lau c l'llla ~se ; IU f, 11 llcht ig lastet d1l s Dac h. Ein se hr feill er Gege ll satz 
isl in der Gli edel'lili g durch das bell'ul:) tc Ellt gcge llstellen der kl e ilit eiJige li Tribül1 e gegc lI 
die 'Ilasse de r Iteithall e ge ll Ol1l1 ell , dercn Hl c lldarkad el1 d l' 11 ItilIthnlllS der Tribün en auf
lI ehlll ell. Tro tzd elll der Ball e in r eill er Z\l ec klJuu ist, ersc he int er doc h dllrch di r künst
leri sche l\.I'a l'l se in cs Sc höpfers mit delll Zcichr n des '[Ollull lc lital en \t'rse hen ulld zu 
ho her () llalit iil erh obeIl . 

:i ) l ll!-!(,I'!' !1 Pl all I la lJPll "ir pi ll l'f ,1 11I'/) Z,·irlllll illg- 1'II11101lllUI'II. dip au ... tl f' 1I 1 .I a l ll"l· 17CiL) ... Ia llllll [' 11 dllr fte. \ g- I. 
(I "m . a .. tI" Hd . \ \ \ . Hl:W, T"I'"t [; . 



1:2. \\ 'e rk e a u ~ ni c hl b e kannl e r B a uz e il 

a) Pala is Bu cqu o., in Prag (nac h HiH~) 

Zu den bisher betrachl elen \\ erken, die ill der H.eihen[olO"e ihrer urkundlich ges icherl en 
Ents lehung analysierl wurd en, kOn1llle11 mehrere, deren Bauzeit zwar noc h ull gekl ärt is l. 
die aber ill den Enlwür[ell unzweife lhal"l auf \[a lhe), zurückge hen dürfl ell ; denn 1. ~ illd 
es BauteIl des Prager Erzbischo fs .Joh. Fr. Ion WaidsteilI, d e~se n Leibarchitekt Malh ey 
war, und 2. ze ige n sie in ihren Forll1 erscheinunge n die t)'pi sc hen \lerkm alc seines Sl iles. ' 
In Prag lI ä re hi er yor all em das Bu cCJuo)' - Palais am früh eren Grandpri oralpl alz zu 
nenn en, das in den lierzige r Jahren des 18. J ahrhund erl s im \lI sc hluß an die all e Bau
substanz e in er .\euele korierun g unl erzoge n lI'o rd en isl. ='lac h Sc hall er war e~ ein e Gründull g 
ei es Prager Erz bi ~ch ofs J ohann Frieclri ch, der es ZII isc hen Hi 7ö- l ö9'+ ,111 der Siell e I"on 
drei Häuse rn halle erbauen lassen. Di e Bucquoy el"WHrb en es ersl ] 7.+9 I). SIreicht IlI HIl 
Ion dem j etzige n Ge bäud e Hll es ab, was 18. J ahrhund ert isl, so bl eibt ein schlicht gro fS 
arti ge r Bau I'on I"i erzehn \ c hse n Lä nge ll entfa ltung und 2 1 " Slockllerken Hö h e n\\'u c h ~ . 

Di e ·\ chse ngli ederun g folgl dem H.h .Y thmus 2 : 3: .Je ::3 : 2, ist al so an- und abschwell end 
und wird außerd em im llllrif~ de~ Gebäud es durch Aufse lzen \'on belvederearlige n Aul"
baut en üb er den Zweiergruppen und Bekröncn der Vi erergruppe mil cin em groß en Drei
ecksgiebel kenntlich ge macht : Das Lntergeschoß war durchlaufend ru stizierl und nur 
in der 'liltelac hse der Dreiergruppen I'on einem großen Porla l öufgeri ssen. Über dem 
lntergesc hofS faß le an de n Kanten der einzelnen .\chse ngruppen einc Kolossa lordnullö 
di e beid en Stockwerk e ZU Sl1 nllll en. Der rhylhmisc he .Reichlulll ist das Kennzeichen der 
Fassad e. Trotzdelll di e Ecken cl u rch cl ie beh·ederea rl ige n .\ u fb ,lUl en sc harf belont s i IId , 
Scllllächell s ie aber n icht di e l\.I"afl der \liUe: denn das durchgezoge ne breit e Ges ims, 
hilii e r delll die .\ufbaul en hochsleige n, zwingl das darunterli egend e opli sch zur Einh cil s
Jlä che zusallllll e ilzusehen, und inn erh alb di eser Einhci.tsfl äc hc isl durch deli '\ chsenrhylh
mus di e \Iille so akzenlui erl , daß ihr eill e üb erl egene Hedeulun g ZUkOlllllll. Das ist grund
sätzli ch l erll'flndl mil d er Fassad cnges lallung 1"011 Strahow, lIur is l am Bucquo)'-Pala is 
di e I'on den Eckrisa liten e inges pallnl e \I ,lu erfl äc he durch ein .\[illelri salit nochll1<1l s akli
I·ierl und dadurch ZUIll ll auplwerl 1 0 11 se lbsl erh oben . . \us dieser r eicheren Hh ythillik 
der Fassa denges l<l lt ung möc hl en 11 ir eill en \nhall gell innen f"ür ull sere Th ese, dalS d a~ 

Bucq uoy-Pala is spüter i ~ 1 ,118 Siraholl , also Ilach l ö82 anzuse lzen isl. Slr<l how sicht tat
sächlich wie eill e einfachere Vorform I"om Palais Bucqu o.\· aus und lI enn in der logiscll ell 
Sph äre gill , daß d<ls Einfa chere cl em Reicheren I'orausgc ht, so IIlüf~ l e n lIi]" I]]il unserer 
Datierun g recht behali en "). 

b) Dic Baul en in Du ), 
"VeTlII es beim BucC[u o)'- Palais in Prag lerhüllllis l1l ä l ~ i g le icht W ill.' den erslen Zu~ t a nd zu 
erkenn cn, so 11 ird dies bei der gro fS en \Valdslcinscbell Schl o l~'<lnla gc in Du\. zu einer äußerst 
schwieri gen Aufga be (Abb. fil - (i .f). Ili er ist all es übC'rd ec kl und ,"erwi scht durcb spälere 
Besilz C' l" und besond ers di e Tä li gkeil des Grafen Pranz .\d am I'o n \\'ald sle in , der das Sc hl olS 

' ) Sc hrn e rbo r. lI citriif!e zu r Ce,c hi chl e der Di nl7o nh ofer, Prag HJOO. Se ile 12 lind H"IS,inc k. \rchi lcklura >lied, 

d o l" ba roko\ c \ Pra'e, Prag Hl1:-l. I. TI. ~eilo .t;J un d 11. Te il (1910) ~. ;J(i 11 . ' I';d'o l WJ. 

' ) o'as Inne re des Balles ~c l l~i nl dun'll J en Umball 7il' lll li c h \c l'ündf' rl wo rd C'1I 7 11 sein . \\ 'ir , ('rsage n uns dallel' 

ein niih c!'c!'. f) arallf'cingehcll, Pl ii llf' ~iJld un'l nirgen d .., IJrkann t gr\,o rden li nd \ (' II :1 ul'n ahlTlp ";.11' un möglic h. 
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so l eh I'ersehobene G es la I1 ver l i ehe n ( \ bb ,66 u Jiö), n bel' höe hslwah I'se he i nl ich 11',11' cl CI' \1 i ll t' l
Ilü ge lul'sprün glich I'l'e islf'h l'nd und illl \U S IIlC1ß etll'as kleilll'l' ; lI'ic and crs ll Li rc so nsl di c 
I\ chse nl'el'sc hi l'b un g zu e l'kliirell ? Ist di cs ri chti g, dann s ind al so die Seilen flü ge l spü lere 
\ddili o Il CII , al s lila 11 dal'aul' bcdn chl 11 ,11', den ei nze ln sieheIlden TI'11kl mil dem all en Sch loß 
zu ICl'bilid en. Dies kö lllli e se hr wohl er;d durch J o lw ilil .J ose ph I'on \\ ald sll' ill 10 1'ge-
1I 01l111l 0n lI ord en se in , delll 1707 Dux Ion Erns t J ose ph Ion \\ ,dd slcin erbli ch überkanl' ), 
Sc hä ll 1lIC1 11 aus delll I erll Ol'l'enen Pl aHs,Ys lell1 des \I i Il elrlLi ge ls das kOlli pakle \l auenl erk 
her aus, das mil den \ul~e llillau e rn parnll el ge hl , so e l'h ä ll l1Iall ei ll S,\ sleill. das au f der 
Lilli e Troja-PlafS li cgt und sc hon darum I'ür \la ll, c.l in \lIsprll ch zu nehlJl cn isl A). \ur 
kOIl'lllizi erl sich die Sac he, lI'e lili aus diese lli neuge wolillcllcil S,\s le lll der \ul'ri ß herges lelll 
lYerd ell soll. Der gro lSe Sa," lIl1Il'ilf~ t wie in Troja lind Plaf~l fünf' \ chse ll ulld legt s ich 
durch zwe i Stoc kwerk e hindurch (Abb Ji7) . Da CI' illl l\uf~c nbau enl sprec helld se in er Hedeu
lu ng herauszu heben is l, so crg ibl s icb i 111 ZII eislöc k ige ll GCSllIlll s.l s telll e in :l U I'ges toc kl es 
j\l aucr plus von fünf Achse lI . Die jetzi ge Außell crseheiliung ze ig t abe r r ine sec hs '\ chsen 
breil e ,\ul's tockun g. Di e eine ,\ chse zähll jedoch lIi cht zu 111 Sald, is t also s inl1l1 idrig, 80 n-

' ) F . \ . Il e idl. l3 ei lrag ZIIr Gcschi (' hl e 'on 1)" " I) l l\ 1886, Seili' ,(1. 

0) \\i r \e l'danken unse re Pl iine un d Photugl'nphi cn der L ie br ll!-iwürdigkpil d(-"., Architpkten Il eHn F. \\ . h. re b ~ 

in Du \. 
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d em b ildc t im llln c rn mit u e r nii c hs tJo lge nu ell ui e Li c hLwe it e rür e ill e I\nlika lllill e r. 

lIi er a us erh e IlI , d aß d e r Flügel urs prüng li c h um e in e \ c hse kürzer \1<11 ' und s pä ler , al s 

di e Yerbre it er un g d urch ge führt wurd e, d es Gleic hge \\ ic htes halb e r di e "ill e a ur ~ec h s 

.\ c hsen ge bnl c ht wurd e. Ein e we it er e Bes Lä li g un g erh alt e n \\ iI" durc h die se it\\ är ts ge

rü c kt e S tellun g d es Gart r npo rla ls, d ,ls urs p rüll g li c h ullt er cl r r \litle lacbse d es g ro ß e n 

Sa ales la g. Di e Gart e lltrc ppe is t a lso e be nrall s verscho be Il gege nüb e r ihrer rrüh er e n Ln gc. 

Es sle llt e d c mn ac h di c Ga rt e nse it e früh e r e ill e rünfzc hll ac hs ige Fro nt l OIl 7. \\ l' i S toc k\\ erk c n 

Jl ö he l or , a us d er s ich in d er ,rille füllr .\ c hsc n I crtikal he rau s ho be ll . \\ ie di e Glie

d erun g wa r, o b d er große Saa l nac h a uß e n durc h ei ne zu~'.llllm c llfasse n dc H.i ese no rd 

nung, ä hnli ch wi e in Troja und Pl a f ~, a usgeze ic hn e t \\ar, is t ni c ht f es tzu s le ll e n, wo hl 

a ber se hr wa hrsc he inlich , d a di e l{us liz ie ru ng d as Socke h crh ältni s he ute noc h a usdrü c kt 

und bc i P e lri gesagt \\ irli , d a lS d ie ä uf~e re n T e il e d es Sc hl osses unler F r a nz ·\dalll I'o n 

W a ld s le in d er sc hwe ren , n oc h in d er Hegcl a lter Ba uart ge ha lt e nen \ erzierun ge ll , Fassa

d e n und Ges imse enLl edig t wurd e n "). \ och e nger a ls be i d e r erzb isc höfli c he n Re~ id e n z 

6) r . Pel,.i . o. a. O. Seile 3 . 
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isl hi e r die Y('[' \\ a llril sch;d'l mit Schl oß l\o le llh aus gegebc n, die überdies durch die große 
Freilrcppl'nanlagc noc h \crs lil rkl \\'ird. Fcl'l1cl' dürfl e d ie e ins Li ge ,\ul'ri ßgli ede run g der 
J)lI :l.er Hückbgell dpm 8c l1(' ll1a der H,o len hause r 11 0 1'se il en ge l'olg l se in ( \bb . (i8). Dafür 
sp ri chl \ 0 1' aJl ell 1 der Zusl"lld der \"ortiseiLe des Sc hl osses . \u ch d iese ,\nl ehnung an 
HoLelllHius spri chL für di e \uto rsc hafl .\I,lIh e,Ys, da dieser in Holenhaus in den achtziger 
.I a lire il lIa chzu\\ cisc n isl. Sc h\\i eri gkeit cn be re it et di e IJatierullg dieses ersLelll::l aues, wcil 
keine Ilrkundli chen :'\ ;lt hri chl en darüber \ Orhilnd ell silld . Aber \'iellcicht sLehen die ersten 
Du,l'I' Ba U\ OJ'llalllll l' n in ri ll e lll ursüc hli chen ZUs;lIl1l1lelllwlIg mil der Erhebung der ll el'l'
st h,,1'1 Du,\. zur Fid e ik o llllllil~.Jl errschill'l 1ö80. Es \\' iire a lso d r r Bau nach 1680 anzusc lzen 
ulld di e L mges l,l!Luli g zur Drr illüge lanlagc na ch 1707 7

) . Dic Kl ä run g der Frage lllUß 
I'reilich ein e r S pez ialuili ersuc huli g üb erla ssen blei bell . 
Ebenso unsi cher ist di e Frage , in\\ ic\\ ci l die LllliJaut ell des alLcll Schl osses lIlld seiner 

7) Bri deli I?ILif!pln sind die T'reppP llh iiu..,el' da .... a,.c hite kto lli ~c h Int -rc ~an tcstc; sie sind so fortschrittlich, d3f~ 

\\ ir IIli! kre l }~ cin i ~ gehpil kÜIIIIPII, tl l'l' ~ir un i 17~O ansel/l. \ 'erg lcic he Plan de-r Stadt Dux um 1750 im Besi tl 

<I", lI e rrn Areh. " re i" da ><· II),1. 



105 

_\nbauten "Ie Heithalle, Sta llungen, Thcatl'r und Diener\lohnungen aul' 'lalh e.l- zurück
zuführen sind. Ge\l isse Tl'ile habl'n heute noch Profile, \I ie sie 'fathe.1 aJ l\\ ancite und 
deuten darauf hin, dafS er zum nlindesten am Bau derselbrn en t\l rrfend teilgenolllJllen 
haI. Der GrundrifS des "alLcn" Schlosses, das übrigen;. lI1it seiner I ~rbauungszei t tier in ' 
.'IillelalLer hinabreichl, erinnl'rt Z\\ar mit den s lumpfen Flügeln an Troja, bleibt abe r iJ1l 
\urriß sehr " unmathe~ isch ", ~odafS \I ir kaulll glauben könnrn, daß Cl' ,In der L-mgestal
tun g beteiligt I~ ar. 

LIIl so mehr rückt in dcnHcreich grö l~) t er " a hrschei nli ch kei l , daß die ersten Ent\lürfe l'ür 
das Duxer Hospita l Ion \Ialhe.' ange rrrligt wurden ( \bb.Ml); denn di eses Hospita l liegt 
ge nau auf der \ chse des .. neucn" Schl osses, \laI' alw ge\lissermaßcn dessrn .. pointclelllc ". 
Zwischen beidelI breilete s ich das \ c h sens~sleJl1 ein!?r große n G<lrlenanlage , die \l oh l 
Ion lorneherein mit deli heiden Gcbäuden: 'Ieues Sch loß und Il ospi tal als ßegrenzungs
\l änden rechnete. Das Hospila l ist Z\l ur erst unter Johann ,)oseph Ion \\'alcblein 171 Li 
bis 1721 erbau t worden X), abrI' schon Johann Friedrich, der Prager Erzbischof, der Slil'lrr 
desselben, haI noch 1'01' seinenl Tode nlil uJ1lfassenden \ eubaugcdanken sic h gelr<l!{en, 
die ohne Z~leifel durch 'l alhe.1 zeichnerisch fI,iert \l orden sind "). Diese Pläne bildeten 
sicherlich die Grundlage l'ür die Ent\l ürfe des \rchitek len .Johann Josephs Ion \\ aidslein, 
als 1716 die Ausführung ins \\ erk geselz\. IIurdc. '\alürlich haI dieser \rchilekt, der II ohl 
Okla\ ian Broggio ge~lcsen se iJl dürrte 10), deJl1 GanzC'n se iJl C'JI jlersöJllichen Slellljlci aul'-

') F. Pelri , a. a. O. Seile 18 lind F. \\. He id!. a. a. O. S,'i le ~2 . 
9) Jot.. GOllfried Sommer, Das Köni ", rc ich Bö llill en , JaLi,ti sth-Iopograpl,i ,e h "arges teIlI. Prag 1833. Seile 140 

und Karel ~Iadl. a. a. 0., Seite 105. J ohann J u,cp h ,on \\ 'altl'Lein haI eine reiche BauLöLigkeil enlfalLeL. die noch 

\öllig ungeklärt i,l, ;\ladl nennt fulgende: , \)lIch .. o'~ ""mek. /ipiL. 1 , kapli ; ku,le l,I na hT'iwokloHsku : , Pelro

vicich, ZbeCne. Sano\(!. LiSanet·h. Knr1(' \ ~i tI ~izhuJ'ku; zamecek \ l\.. ruSo\ idt'h. 
' 0) 11 . Ankert. Di e ßaumei,terfami li e O. Bru!(giu. I'rag1902. '\ell erdill f(' sind ihm di e Kirchen in Ossegund ~Iaria 

Schpin zuge" i e~en "urd en auf Grund \ Oll In:;chrift en im Bau . 
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gedrückl , g lcichll o ld "bel' ~c h e inl durch el en :j clzige n Zu ~ l a nd 'l il lh e ) ~ Idee noch hin 
durch. Der G rundl'il~ slell!. ei ne "er~c hm e l7.LIll g 1 0 11 I1ro l""n (' 1' und ~a kl'aler .\I'chil cklul' dar, 
wie wir sie ä linli ch in Plar~) beilli I~o rnhau ~ <lTl ge ll'oHen hab en ( \bb .70). Die I,il'che ist der 
I~enl der ga nzen \lIl age, an den sich LII de r Bleileni1chse di e llos pit,dräume anschli eßell. 
Sie ist ein Je in gewge ll e~ 0\<1 1, d <ls auf den U a llpla c h ~ell Ion die \\'and durchgreifende n 
Rechlcc kni ~ch c n <lusgese lzl isl, ~o daß sich ein e DUl'chdl'inf( ung Io n Onlirauill l11il l\creuz
raum erg ibl. In den Diago nalen rühren I)urchgä nge in q uadnJt ischc I\ apell en- und Sa
hi 'leiräume, di e an di e eige nlli chen llospilalräume ange choben sind. Diese wieder 
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\L h. C!J. Du'\ . Il o~ pilal. Ct's:tnd:l n ~ i (' hl \'0111 P :I..l. all S 

gruppi eren s ic h um Höfe mil abgeschrägten Ecken und s l o r~ en na ch außen in scharr
kantige n Risalilen yor. So enl lehl e in re ich figurierles Gebilde von sc hm ellerJingartige m 

.\usse hen. Im Aufriß hä lt s ich das e igentlic he Hospital fl ach eins töckig und maß"oJl ge

gli edert. Über diese Horizontale s te ig t der mächlige Kuppelb au cmpor , der in der Ge
drungc nh eil und trotz der Fcinheit se iner Gliederung feisten Behä bigkcil cinen eige nar

tigen Gegensatz zu der vornchmen Arl d er Gartenfassade des Schl osses bildel. In dcr 

Grundrißanlage zeig t sich cin e gewi sse Verwandtschaft mit dcr I\rcuzh errnkirch e und die 
Gli ederung is t von derselben kübl-elega nten Prägnanz wi e dort. Nur i t in Dux das Fas

sadcnvel'bälLnis im Sinne stärkercr Bcwcgtheit interprcliert. Der Frciraum h ai die ;\Iauel
sub stanz förmlich ausgefrcsse n und dringt s pallencl wie ein Keil in den Baukörper ein , 

dem sich die .\Iauermasse der Kirchc halLgeb ietencl en lgegens temm t. Der Kirchenkörper 
ma chl den Eindruck eines zwischen Häuser eingekl emmlen Tambour~ , üb el' dem sich 

ei ne Rippenkuppel mit ged run gene r Latern e erh ebt. 
Das \'\'erlvo ll e der Leis lung liegt ei nerse ils in d em wirklic h au sgezc ic hnel en Kirchenraum , 
andcrcrse its in der se hr zwecksicheren Austeilung des Grundril~s}sLellls. Es isL zweiFellos 
yonHalicn her beeinnul~L, das im 1I 0spi Lalbau "on bp~onderer rori schrilllichk eil gewesen 
war. TrOlzdem bleibt der Eindruck ciner gewisse n geo metrischen Sp ielere i und so schI' 
manches hervorgehob en zu werden ,"crdient, zwischen Kirche und Ilos pital kom llli kcin c 
voll e Einbcit zustand e, die dn s Ganze zu e iner .\Ie is terl e is lun g s telllpeill würd e 11). 

11) 1n \\ ie\\ei t di e Kirche in Dux , deren jJ lline VO ll j\larc Anlonio Ca nc\'u lc sind (\gl. A. Podl ahl.l , Pl a Jl ~ a kres b.\ 
cho,an e , kancel.H spr';")' Hradu Prazske hu in Pa m. arc h. ßd. XXX JI (1921) Se ite 196 u. Abb. 122 u . 123 lind 

Karel :'>Iadl , a. a. O. ~eite 105) durch ~ I a the.'elll\\ü rre bestimmt ist. ist noch o O·en. J edcnrall , isl d ie Kirche info lge 

letztwilli !tcr "'n ordnung d es 1694 "erstorbenen Erzbischofs durch El'Ilst J useph ,on " 'a ldsl.in erb" ut worden. Es 

besteht dahe r di e 1\lögli chk ei t, d aß auch fü,' di ese Kirche Math e.' die e rs ten Ent\\ ürl'e !te li efert hat, die aber, on 

Cane"ale sehr stark übe rarb eite t sein dürrten . In deI' Fassade ist eine en/'te Anlehnung a ll Obe rl e utensdorf 1111 -

"e rkennbar. 
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