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weltliche Aril'tokratie fein mußte. -—— Sie geflatteten der oberflächlichen Einbildung alles, was fie dem

Raifonnement verfagten —— bedacht vor allem, die Orthodoxie des Dogmas zu retten.

»Sie wirkten in zwei Weifen auf die Künfte. Eritens indem fie eigene Künfte hatten, befonders

eine Architektur und. Architekten, zweitens indem fie den Künften, die nicht ihnen gehörten, einen ge-

wifl'en Geift einflöfsten. Ihnen ilt zum Theil die decorative Auffaffung der religiöfen Malerei, die Physio-

gnomie der Kirchen mit einem gewifl'en Manierismus zuzufchreiben, obwohl die Neigungen der Hofwelt

hierin ihren guten Antheil haben.«

Von der Thätigkeit, welche die ]efuiten in Frankreich zu entwickeln begannen,

wird man aus der untenitehenden Angabe über die Zahl der Col/eiges, mit denen

fiets eine Kirche verbunden war, eine Vorttellung gewinnen.

Baurhot‘°”) fpricht von einer Zeichnung »del’ 0r£]liftflü (sie) del duca di Mainzer (Mayenne) vom

Jahr 1585 für das ]efuiten-Collegium zu Dijon, die nach Rom zur Begutachtung gefchickt wurde, zurück-

kam, aber nicht befolgt wurde und deren Anordnung Marie/lange 1610 tadelt.

Als fleinrir/t ]V. im Jahr 1603 Frankreich wieder den ]efuiten öffnete, liei'sen fie lich in La Fläche

nieder, und diefes Collegium wurde vom König befonders begünitigt, weil feine Eltern hier die erfie Zeit

ihrer Ehe zubrachten. Das Aeui'sere des Calle'ge der _7e'suittr zu Döle bietet verfchiedenes Interefi'ante.

?) Verfchiedene Kirchen in Paris.

Zuerf’t zur Kirche der ehemaligen Mai/on Prüfe e der ]efuiten in Paris, früher

St.-Louis, jetzt Sei-Paul et St.-Louis, in der Rue St.-Antoine gelegen. Sie zeigt

mit St.-Gemaz's die einzige Fagade in Paris, die drei Gefchoffe und Ordnungen hat.

Sowohl wegen ihrer Verwandtfchaft mit St.-Gewaz's, als wegen ihrer Unterfchiede

verdient fie etwas eingehend befprochen zu werden 1059). Der Grundflein wurde

am 16. März 1627 gelegt, 1641 ward der Bau fertig. Die Facade der Kirche wurde

auf Ketten von Richelzku errichtet 1060).

Durch das kräftige, nicht verkröpfte Vortreten des Gebälks im Erdgefchofs und das einheitliche

Vortreten des Segmentgiebels im Mittelfchifi' “““) wirkt das Erdgefchoi's als ein kräftiger Unterbau und

eine durchgehende fette Verankerung der ganzen Front. Die emporfteigende Verticalgliederung beginnt

erft über diel'em fetten Erdgefchofs, nicht wie die der Säulenpaare in St.—Geniair von unten an. Diefes

mittels Verknüpfungen flark ausgefprochene, durch zwei Gefchofl'e geführte Aufßeigen findet man dann

1058) BOUCHOT, H. Noh'ce fur la vie et les travaux d'Et. Mariellang'e. Paris 1886. (E.;trm't de la Bibliot/u‘que

de I’Ecale der Charta. Bd. XLVII. 1886.) S. 18 u. 19.

Aus den Zeichnungen der Bände hat Bauch“ folgende Lifte der Collegien aufgeftellt, an deren Errichtung Martellange

in irgend einer Weife betheiligt war. Die Zahlen. in Klammern zeigen den Beginn (einer Thätigkeit bei denfelhen. Die

Seiten des früher angeführten Werkes von Chan/et über Martellangt, wo von diel'en die Rede ift, haben wir ebenfalls bei-

gefiigt.

Collége du Pa] (1605). Chanel S. 23 Collt'ge de la Fläche (1612). Chan/d S. 88

I d: Vienna (1605). Chan/tt S. 44 « de Never: (1612)

« de Sifltrnon (1605) « de Bézis (1616)

c d: Carfznira: (1607). Chan/et S. 65 « dc Chambéry (1618)

c de la Triuilé in Lyon (1607). Chart/et S. 131 « d‘Orle'aus (1620)

Noviciat von Lyon (1617). Charvrt S. 201 « de Remus (1624)

Collég: et Novicial d’Ar/ignan ‘ d: Blair (1624 bis 1625)

« de Dal; (1610). Chan/et S. 28 u. 188 Mai/on prnfrj'fe dr la rue St.—Antoinz in Paris (1627)

« de Befanpon (1610) Noviciat in Paris (1628) '

! de Vt_/oul (1610). Chan/ei S. 72 Calligz de Sa:: (1628)

‘ de Dijan (1610). Chain/et S. 81 « d: Moulius (16..)

« da Raum:: (1610). Chan/tt S. 103 ‘ d'Embrun. Charvet S. 189

I de Baurges (1611) « d: Kamen. Charwt S. 186.

1039) Es wurde bereits angeführt, unter welchen Umficänden der Jefuiten-Pater Fran;ois Derand 1615 den Entwurf

machte und 1641 den Bau vollendete. Von den angeblichen Rathfchlägen Lmtrcz'zr‘s fiir die Orientirung der Kirche war

Art. 416, S. 304 die Rede, ebenfo von dem Gutachten und dem Entwurfe Marlzllange's Art. 419, S. 307 bis 308 und

Art. 420, S. 309.

1060) Im Fries der erlten Ordnung war früher in Goldbuch[taben folgende Infchrift: SANCTO LUDOVICO REG],

LVDOVICVSXIII, REX BASILICAM:ARMANDVS CARDINALIS, DVX ‚DE RICHELIEV, BASILIC/E FRONTEM

POSVIT. CHARVET, L. Etienne Marfellang: lit., a. a.. O. Lyon 1874. S. 209.

1061) Es wird diel'er Eindruck durch das [ehr flach verkröpfte Gebälke des halben Pilafl:ers in der einfpringenden Ecke

nicht gefiört.
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überhaupt nur an den Ecken des Mittelbaues. In den zwei Gefehoifen der Seitenfronten beftehen zwar

auch gewifi‘e auffleigende Beziehungen zwifchen den unteren und oberen Dreiviertel-Säulen und -Pilaftern,

aber das einheitlich Durchgehende iii durch das immer noch kräftig vortretende Gebälk unterbrochen und

mufs darüber von Neuem beginnen. Es gefchieht dies ohne die geringfle künfllerifche Störung, nur iii:

der Gedanke ein anderer als in Sl.—Gervair.

Sehr gefchickt hat Derand hier feine Gliederung angebracht. Seine Dreiviertel-Säulen werden zu

beiden Seiten von flachen Pilaftern begleitet und flehen daher einen Durchmelfer von den beiden Enden

ab. Ueber der Dreiviertel-Säule, welche dem Mittelbau zunächfl: in:, wird das Gebälk nicht verkröpft,

[andern verbindet fich mit [einem ganzen Vorfprung mit dem Mittelbau. Hiedurch wird die Dreiviertel-

Säule kräftig mit letzteren verbunden und dient als fehöne feitliche Strebe und Veritärkung des Mittel-

banes. Als Fortfetzung diefer Strebe, und nicht fchwer über die ganze Breite der Seitenschilfs-Front

liegend, fleigt über der Baluftrade die Confole empor, welche die zweigefchoffige Seitenfront mit dem

dreigefchoffigen Mittelbau verbindet. Die Confole erhält hiedurch kleine Dimenfionen, durch welche ihr

Mafsftab den der Fagade nicht vermindert, und bringt die im erfien Gefchofs begonnene Bewegung

einer feitlichen Strebe gefchickt zum Abfchlufs.

Wir können die verächtliche Verhöhnung, mit Welcher zuweilen diefe Fagade

als ]efuitenbau im Gegenfatz zur Front von St.—Gemaz's behandelt worden iii, nicht

billigen. Sie licht in mehreren Punkten der letzteren nach,_ hat aber immer noch

Eigenfchaften genug, um gerade durch den Vergleich mit St.-Gemaz's lehrreich zu

fein und als architektonifcher Aufbau im Verein mit der Kuppel malerifch und

impofant zu wirken.

Dadurch dafs die Fagade nur mittels Dreiviertel-Säulen gegliedert ift, fiuft [ich der Aufbau durch

das Abnehmen der Durchmeffer ftockweife zurück, bleibt aber fo zu Tagen gleich kräftig oben wie unten.

In Si.-Gervais, wo vorgeftellte Freifäulen find, mufste die Axe der unteren bis oben feftgehalten werden.

Durch das Abnehmen der Durchmelfer find oben die Säulen freifiehender als unten und wirken dort

luftig-ideailer. Durch das Zurücktreten der Front wirkt der oberfle Giebel, trotzdem fein fieigendes Gefims,

wie in Sl.-Gemais‚ nicht verkröpft vortritt, dennoch nicht für den nifchenartig zurücktretenden Theil der

Fagade des Mittelfchiffs fchön deckend.

Dadurch dafs Deramz' feine Ordnungen nicht cannelirte, find fie weniger fcharf behandelt und

betont. Weniger individualifirt hängen fie mehr mit der Mauer als Ganzes zufammen. Umgekehrt endlich

von Sl.-Gemßair hat Deraml im Mittelbau unten einen Segmentgiebel und oben als Abfchlufs einen Spitz.

giebel angebracht. Beide Löfungen haben ihre eigenen Schönheiten und Vortheile. In St.—Gewaz'r m

der Gefammtabfchlufs ein fanfter abgerundeter, mehr ruhiger. In St.-Louis ift er mehr lebendig zugefpitzt

und entfchloffen emporragend. —

Das Motiv zweier Gefchoffe mit einem _fchmaleren dritten in der Mitte wird

auch an den beiden folgenden Kirchen feftgehalten, aber freier behandelt und ent-

wickelt.

Das erfl:e Beifpiel fell fogar um einige Jahre älter fein als St.—Gewai5. Es iii: die nicht unange-

nehme Fagade der Carmeliter-Kir'che zu Dijon, angeblich 1609 von Nicolas Taf/z'n begonnen. Eine breite

Mittel- und zwei fchmalere Seitentravéen gehen durch zwei Gefchoffe. Ueber der Mitteltravée wird über

einem Sockel ein drittes Gefehofs, eine quadratifche Attika mit Giebel bildend, durch gebrochene Confolen-

Streben mit den unteren Seitenpartien verbunden. — Die Travéen find durch jonil'che und korinthifche

Dreiviertel-Säulen in der Weife markirt, dafs im Erdgefchofs die mittlere 'l‘ravée mit einem Segmentgiebel

vorfpringt, während im erften Stock die Seitentravéen vortreten. Die zwei Segmentgiebel, welche diefe

bekrönen‚ werden erlt durch den Spitzgiebel der oberen Attika zu einem Ganzen, während das ganze

Mittelfeld im erften Stock, ähnlich wie in Fig. 16810“), von einer grofsen ovalen Cartouche um das

Rundfenfler eingenommen wird. Durch diefe Abwechfelungen und das Auffirebende bietet diefe Com-

pof1tion ein gewifl'es Interefl'e.

Eine hübfch fich aufbauende, bewegte und doch ftreng componirte Fagade aus der Zeit Ludwig XII].

oder Ludwig XIV. zeigt St.--7a/qälz zu Chälons-fur-Marne. Die Mittelpartie hat in zwei Gefchofl'en

dorifche und jonifche Pilafter‚ die zwei fchmalere und eine breitere Travée in der Mitte bilden; fie wird

von einem Giebel bekrönt und darüber nochmals über der mittleren— Trave'e allein von einer dritten

korinthifchen Ordnung überragt, die zwifchen zwei Confolen einen tabernakelartigen Abfchlufs mit Segment-

1062) Abgebildet in: CHABEUF, H. Monument: ft Souzmu'rr. 140 iP/wtagravures. Dijon 1894.
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giebel bildet. An die zwei unteren Ordnungen fchliefst lich zu beiden Seiten noch eine Travée als concaver

Viertelskreis, der die Mittelpartie in lebendiger Weife hervorhebt. Die doril'che Ordnung iit derjenigen

Bramanle's an ‚San Pietro in Mmtoria nachgebildet.

Nicht minder wichtig als die Kirche der Maz_'/on Profeße, war die nun zu er-

wähnende Kirche des Now'cz'at des _?e'fuz'tes bei St.-Germain-des—Prés zu Paris. Hier

trat die firenge Front unverkröpft um eine Pilal’cerbreite vor den Schmalfeiten vor

und hatte unten vier dorifche, oben jonifche Pilafter mit einem Giebel über der

ganzen Front. In den fchmaleren Seitentravéen waren Nifchen, in den mittleren:

unten die Thür mit Giebel, oben ein Feniter mit Segmentgiebel. Die zurückliegenden

Seitenpartien zu beiden Seiten des Giebelbaues, den Capellen entfprechend, wieder-

holten unten die fchmalen Travéen der Mittelpartie, und oben begleiteten Preile

Voluten, die als jonifche Pilafter mit Gebälk endigten, firebepfeilerartig den vor-

fpringenden Giebel der Front.

Das Noviciat der Jefuiten zu Paris befleht nicht mehr. Die Fagade der Kirche war in der Rue

Pot de Far und die Gefammtanlage ging bis zur Rue Cafl'ettz. Die flrenge Fagade konnte ebenfo gut in

Rom als in Paris flehen. Wie in S. Catan'na de’ funari, von G. della Porta oder in S. Maria de’ !l!onli

find die Gebälke nicht über den einzelnen Pilaftern verkröpft, fondern laufen in der ganzen Breite des

Mittelfchifi's, welches etwas vorfpringt, gerade durch 1063). ?. F. Blonde] lobt fie als einen der regel—

mäfsigiten von Paris.

Die Unterfchiede der beiden vorgehenden Fagaden unter fich und mit den folgenden bevifeifen dafs

die ]efuiten nicht ausfchliefslich an einen Typus gebunden waren.

Eine Studiedes ]efuiten-Architekten Et. Martellange vom Jahr 1627 für die Fagade der Ma_isan

profeß”: der Rue St. -Antoine zu Paris zeigt eine im Halbkreis gekrönte Fagade‘°“). Unfere Fig. 168

zeigt einen in diefer Art bekrönten ]efuitenbau.

Der Fagade der Kirche des ]efuitencollegiums zu Lyon 1065) gab Marlellange

1617 zwei ein wenig vorfpringende Thürme, den Capellen entfprechend. Sie waren

tiefer als breit und dem Charakter des Collegiums entfprechend mehr wie einfache

Schloi'sthüi‘me mit einem Satteldach gefialtet.

Gelegentlich des Inneren der Kirchen werden wir einige der ]efuiten anzufiihren haben , ebenfo

wird gelegentlich der Decoration der Kirchen von ihrer Richtung die Rede fein.

T) ]efuiten-Decoration.

Wir fahen Art. 691 , S. 500, dafs man berechtigt iii, von einer ]efuiten-

Decoration zu fprechen. Hierzu fei Folgerides bemerkt:

Chan/tt hebt den Werth der Cartouchen hervor, die die Tafeln des Werks des Pater Derana' über

den Steinfchnitt begleiten”“), und bildet eines derfelben ab ““). Er vermuthet auch, fie feien Com—

pofitionen von „Damm! und Marlellangz, der in einigem fich an diefem Werke betheiligte. Er hebt

auch hier die fortwährende Mii'chung von Heiligem und Profanern hervor, von angefchwollenen Engeln

und mythologifchen Figuren, die einen Zug der von den ]efuiten angenommenen Art. bildet.

Ueberall an den Gewölben der Kirche St—Paul et St.—Louis zu Paris (fcharfgratige Kreuzgewölbe

und Relief-Gurtbögen) zeigt die Ornamentik des Stils Ludwig XII]. die Ledercartouchen und Medaillons

mit gekrauften Lederfchnörkeln. Im Fries herrfcl1t ein durchgehendes Rankenwerk.

Diefe Decoration ift gefchickt‚ jedoch gefehäftsmäfsig, aber mit ficherer Sachkenntnifs vertheilt

und ausgeführt

Die böhmifchen Kappen der Capellen find durch Louis XII[.—Schnörkel als ein Ganzes decorirt.

An den Kapitellen find die flachen Blätter wie aus Leder ausgefchnitten.

1963) Abgebildet nach den Werken von ?. Mara! und _‘7. F. Blonde] bei: CHARVET, L. Etitnnz Alnrlellange.

Lyon 1874. Neben dem Titelblatt.

1064) BOUCHOT, H. Notice, a. a. 0. Im Band Hd 4b (Fol. 218 bis 225), S. 30.

1065) Abgebildet bei: CHARVET, L. Elimn: Martellange at:. Lyon 1874. S. 171.

1055) Siehe den Titel in der Fußnote Nr. 766, S. 349.

10‘") Siehe: CHARVET, L. Etienne Mafiellange etc., a.. a. O. Lyon 1874. S. 215.

695.

Kirche

des Noviciats

zu Paris.

696.

Beifpiele.


