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wirfungsnollfte tft. Die beforative 2T‘teifterfchaft an biefen IDerfen

tft groß, aber fie fmb eben boch nur Del’orationen. Das über:

trieben Dathetifche an ihnen meift auf E)ulot, ben Stansofen.

Sehrreich ift ber Dergleich ber beutfchen 21rbeiten mit ben

vier Statuen unb ben Reliefgeftalten f)ulot’5 am hauptthor. 3n

biefen bem Criumphthor entlehnten (Eon1pofttionen offenbart ftch

ber ‚fran30fe in ber: glatteren, ftlliftifcheren, abgellärteren "Kunftrveife,

ber 5unächft bie naturaliftifchen ®ernaltfamfeiten ber Deutfchen mit

Hopffchütteln angefehen haben mag. Bobt felbft fcheint aber von

ber frifchen, beutfchen Schmucffucht erfaßt werben 511 fein, benn

fein Schloßthor in Dotsbam unb fein Berliner Chor in IDefel,

bei welchem ihm f)ulot als Bilbhauer 5ur Seite ftanb, 5eigen fliege;

rifche ®ruppen, bier an Bewegung unb üaturalismus über bas

htnausgehen, was in Darts für Punftgerecht galt unb beten form

fich bem ®ebanl’enfreife bes Q5eughaufes anfchliefät.

?

3n bie erften jahre von Schlüter-‘s 21ufenthalt in Berlin fällt

auch bie Durchführung feines größten unb beften 1Derfes, ber

Statue bes ®roßen Kurfürften. 3hre llusführung bilbete eine

(Ergän5ung von Dancfelmann‘s politifchem Syftem ber bewußten

fortbilbung ber von jriebrich IDilhelm bem Staat gegebenen

Richtung; fie ift ein fortfchaffen in feinem (5eifte. Diefer follte nun

burch bie wenigftens im Bilbe bauernbe (Begenwart bes jürften

veranfchaulicht werben.

Die Statue wurbe am 2. November 17c0 gegoffen unb 5war

wieber burch ben (Bießer joham1 3acobi aus hamburg D. b. h.”)

Ilm 17. fiel ber ll‘tantel ber ®ußform. lllles erfchlen wohl gerathen.

Der: Kurfürft Pant felbft in bas ®ief5haus, um bas 1Derf vollenbet 3u

fehen. (Es war ber ®ufi felbft eine gang ungewöhnliche Seiftung.

Die 5ahl großer Bronceftatuen war bamals noch nicht eine fo

bebeutenbe wie heute. Die Bewunberung für ben ®ief5er, welche jene

für ben Bilbhauer faft übertroffen 5u haben fcheint, war bemnach

feine ungerechtfertigte. 3acobt‘s Kante wurbe gefeiert, fein Bilbni[;

erfchien 1709 in einem größeren Kupferftich (Sig. 20) nach einem

Bilbe 3. S. 1Den5el‘s. (Et lehnt über einem ber von ihm gegoffenen
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großen ®cfclyiitgc unb weiß mit ber Rechten auf öas Ücnfmal; anöere

Kanonen liegen auf öcm Boöcn. lluf ber Bruft trägt er, ein

in chiöung unö 2Iusörucf gleich vornebmer 2T?ann, eine ZT(eöaille

 
Sig. zo. Bilbnif; jolyann 3acobi's, Das ®icf3ns her Statut Des 03rofsen Knrfiirfien.

mit Öcm 8ilöe {eines Königs. (Er hatte {eine £ebrseit in paris

öurcbgemadyt, war vor 1697 in ber IDerfftätte öes Schwei5ers

jobann Balthafcr HelIer (T 1702)“) gewefen‚ ber {chen 1674 öie

65imröon‘fäpc Reiterftatuc König £uömig’s XIV. fiir Sven 90%.
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5rneifellos war bie Darifer Schulung ein (5runb mehr bafür, baf5

man Jacobi bas große Ebert anvertraute, ba ber beutfche Stücf:

gießer martin f)in5e ftch gemeigert haben fell, bie 21rbeit 5u

unternehmen. Die Hebermacht ber Darifer IDerfftätten macht fich

alfo auch in biefem technifchen Unternehmen geltenb.

?

Die Kurfürftenftatue (fig. 21) geht ihrem formalen 3nhalte nach

in le$ter £inie auf bie Statue mar? 2Iurel’s auf bem Kapitel 5uriicf,

welche Schlüter auf feiner Reife nach 3talien befichtigt haben

mochte. (Erft nach unb nach hatte bas flafftciftifche Beftreben bas

realiftifche (Empfinben ber Bilbnerei bes 17. 3ahrhunberts fomeit

übermunben, bat; bas portrait eines mebernen fürften in 3m;

peraterentracht miebergegeben werben fonnte.

Sie Bilbhauer bes enbenben 16. 3ahrhunberts hatten es fich

angelegen fein laffen, ihre Reiterbenfmale in ber formalen (Er:

fcheinung möglichft ber IDirflichfeit 5u nähern. So fchuf ®iovanni

ba Bologna”) feinen ®roßher50g <Zefime I. im ®ewanbe ber 5eit,

in ber 2lbftcht, ben mann in voller IDahrheit, in gefchichtlicfm:

(freue bar5uftellen. Z?ur bie ®röfie bes Üenfmals 5eigt eine

Steigerung bes wirflichen Sebens; in E)altung‚ ®efichtsausbrucf unb

in ben Hörperformen offenbart fid) bas Streben nach portrait:

ähnlichfeit‚ nach fchlichter 119iebergabe bes <Zigenartigen am bar:

geftellten ‚fürften. Das mehr, weldyes bie Statue trotgbem bietet,

ift unwillfürlich, eine ftiliftifche Beigabe ber 5eit, ber fich niemanb

entsiehen fonnte, ein ©pfer, welches man bem Schönheitsgefühl

barbot.

3n ähnlicher IDeife fchufen Eeone £eoni83)‚ pietro Cfacca“) unb

anbere 3taliener. Sie alle ftrebten mehr unb mehr aus ber ®ebunben:

heit ber llmrißlinie heraus 5u fommen, welche von Sanfovine ber

italienifchen Bilbnerei überliefert werben war. Sie hatten 5umeift noch

eine gewiffe Scheu vor 2Iuslabungen, faf3ten felbft in Broncemerfen

bie ®eftalten abftchtlich in einen Rahmen 5ufammen, welcher bem

Warmerblecle unb {einen engeren Derhältniffen entfprach. Dabei

fuchten fie nach inbivibueller <Zinfa&yheit. <ßievanni‘s Reiterfigur ift

5war fichtlid; Donatello’s Statue bes ®attaberymla nachgebilbet, hat
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aber weniger Selbftbewußtfein, weniger herrifche haltung, weniger

vom IDefen eines „felbherrn, ber bie 21ugen auf fich gelenft haben

will, bafiir mehr 11nbefangenheit unb fchlichtes menfchenthum.

Seine Schüler fchritten in biefem Stil weiter. Banbini fchuf

in ähnlicher IDeife für £ivorno ben 5erbinanb I., welchem Cacca

vier nieifterhafte Statuen gefeffelter Korfaren beigab, ein 6e-

banfe, ben fchon ®iovanni am Sociel bes Denfmals König

E)einrid7 IV. in paris 5ur Zlusführung gebracht hatte. Die 3ta=

liener verlegten in bie (ßeftalten von 805 unb Reiter alsbalb ein

entfchiebeneres £eben, flottere £}anblung. Eacca’s burch bie

Schwerfälligfeit unb fette ;ff1lle bes pferbes, wie burch bie Klein;

heit unb 5ierliche Dortraitähnlichfeit bes im 5eitfoftüm gehaltenen

Reiters ausge5eichnete Statue philipp‘s III. in mabrib hielt fich

war noch an bas Dorbilb feines Eehrers ®ionanni. über bie Heine

Reiterftatue für philipp IV. von Spanien im flationahli'iufeum su

‚floren5‚ bie ben 3ürften etwa in feinem 16. Sebensjahre barftellt,

alfo um 1670 entftanb, ift in ber lebhaften Bewegung bes Dferbes, in

ber wahrheit bes Koftüms unb ber ficheren haltung bes Reiters fchon

Delasque5‘s berühmtem Reiterbilbe nerwanbt, in welchem bicfer bes

jungen 5ürften allmächtigen mmnm, ben f)ergog @livare3‚ bar:

{teilte 85). Diefelben (ßebanlen führte Eacca bann (1634—1640) im

(Broßen für mabrib aus unb fet5te burch bie Hühnheit feines IDeri'es

bie welt in (Erftaunen. Denn er ftellte fein Dferb nur auf bie

f)interfüße unb ben Schwan5, währenb Donatello felbft ben ein3ig

freien Dorberfuß feines Roffes burch eine Kugel itütgen su müffen

geglaubt unb erft ®iovanni es gewagt hatte, bus ruhig fchrcitenbe

Dferb €oftmo’s auf 5wei l}ufe 511 ftellen. (Ein ähnliches [Derf fühneren

@ntwurfes ift bie Reiterftatue, welche ber ;fransofe E)ubert t‘le Socur

für König Karl I. fertigte (1633) unb bie, auf Sharing <Eroß in

£onbon ftehenb, ben ®runbgebanl‘en ber IDeri’e @acca‘s verbunben

mit barocfem (Empfinben 3eigt.

?

3mmer noch blieb bas Hoftüm basjenige ber 5eit; felbft bis

in‘s IS. 3ahrhunbert hinein erhielt fich bie Neigung, in biefcm (Be:

wanbe bie ‚fürften bar5uftellen: bus prächtige Reiterbenfmal, welches

7.
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ber 1643 in Brüffel als Sohn eines italienifchen Solbaten geborene

®abriel be ®rupello bem Hurfürften johann IDilhelm 5u i)üffek

borf 1703—1710(?) 86) errichtete, 5eigt ben jürften im Hurhut unb

in einer DIattenriiftung bes I7. 3ahrhunberts, alfo in jener mobern

hiftorifchen ®ewanbung, welche man auch in ber malerei ben

5eitgenöffifchen f)errfchern 511 verleihen liebte.

Die nieberlänbifchen ZTieifter blieben bei ber ruhigen haltung

ihrer Reiterbilber. (Sörupello’s pferb entfpricht in hohem (ßrabe

jenem bes Schlüter, fowohl mas bie Raffe als was bie f)altung

betrifft, Das große antife Dorbilb bes Haifer mar? Hurel auf

bem Rapitol wirlte auf bie jüngeren Künftler namentlich feit ber

gweiten hälfte bes I7. 3ahrhunberts, fett bie Beftrebungen auf

(Erfenntnifä ber 21lten neue Kraft erhielten, fett ein 21thanaftus Kircher

unb (Eaffiano bel 430550 in Rom wirften, feit (ßio. Dietro Bellori

feine Zlufnahme antifer Bauwerfe herausgab unb Dietro 5anti

Bartoli (f I 700) fie in geiftvoller, verftänbnißreicher 1Deife ftach.“)

(Eine gan5e Reihe von Hupfertverten entftanben burch bie hanb ber

beiben let5tgenannten meifter um bie IDenbe bes I7. jahrhunberts,

welche noch IDinclelmann bem Stubium jener empfahl, bie ihren

(Befchmacl an ber 2lntil’e bilben wollten. man mcrft ihnen ben

fran5öfifchen <Einfluf} namentlich Douffin’s an, beffen Bilber Bartoli

als Dorbilb für viele feiner Stiche benutgte. llnb biefe 2qunahmen

ber Römer vervielfältigte ber Deutfche joachim von Sanbrart auf’s

Reue, jener bamals berühmte meifter, ber mit ben Kurfürften

;S-'riebrich IDilhelm unb jriebri<h HL von Branbenburg bie (Ehre

theilte, mitglieb ber berühmten „fruchtbringenben ®efellfchaft“ 5u

fein, bes ZFüttelpunftes ber fchöngeiftigen Beftrebungen jener 5eit.

Die Stiche Bartoli‘s waren alfo fidjer auch in Berlin am f)ofe

ein5ufehen. Dort finbet man in ben Kopien nach ben Reliefs ber

(Iriumpfbogen, in Riebaillons unb ;friefen jene formen, in welchen

bie üieberlänber ben ächt antifen Stil erblicften. ‘ über auch bie

Römer felbft begannen fich auf’s Reue in bas formale ber alten

Bilberwerfe 5u vertiefen.

Den oft lebhaft bewegten Reiterbilbern auf altrömifchen Reliefs

ftehen 5rvei merfmürbige neue 1Derfe sur Seite, welche antifen

;fürften, unb beshalb natürlich auch in antifem Hoftiim, errichtet

murben: ber ltaifer Honftantin ber 65rofäe, welchen Bernini an bem
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einen, unb ber Karl ber ®roße, welchen (£ornacchini an bein anberen

(Enbe ber Dorhalle von St. peter aufftellte. Bernini hatte fich bie

lebhaftefte Bewegung für 808 unö Reiter nicht entgehen lafien: er

ftellte {ein wer? vor eine große, in marmor nachgebilbete Stoff;

ner?leibung, um fie als f)ochrelief, unabhängig von ben ftatifchen

(Belegen ber 3teibilbnerei, behanbeln 3u fönnen. Sein Kofi fonnte

er nun gewaltig ausgreifen Iafien. Da5u biegt ber Reiter fich rücf=

wärts, hebt er bie freie Einfe erftaunt empor. anem {ein Blicf {id}

nach oben richtet, flattert bas ®ewanb wie im Sturm: ber Haifer

befinbet fich in ber Schlacht auf ber milvifchen Brüde unb erlchaut

foeben bie himmliiche (Erfcheinungl Der Karl ber Große tft ein:

facher gehalten. 21ueh er hat — ein für jene 5eit ver5eihlicher,

hiftorifcher fehler, — bas ®ewanb ber 3mperatoren.

?

Die volle 21usbilbung bes flafiilchen Reiterbenfmales auch für

5eitgenöffifche jürften erfolgte erft in ber 5eit Subwig‘s XIV. Die

unter bielem Könige errichteten Denfmale 5eigen bie pferbe in

ruhigem ®ange, bie Reiter in antifem Hoftüm. Die Rüftung, welche

10 lange ber unplaftifchen Hleibung ber 5eit als hilfsmittel gebient

hatte, verlchwinbet vor ber 3mperatorentracht, an ber nur bie

II)ahr5eichen an Bruft unb E7elm geänbert werben. 1Dährenb bie

f)ollänber ihre jürften in voller Realität barftellten, fud)te bie

belgil®:fransöftfche Hunft eine erhöhte IDirl’ung Rubens riß

lllles mit fich fort, {ein humaniftifch gefchulter (Beift burchtränl'te

nun auch bie Bilbnerei.

5ür untere 11nterfuchung ift ein 10er? bes martin Desjarbins“)

von Bebeutung, {eine Statue £ubwig‘s XIV., welche t686 auf bem

Etage des Victoires in paris aufgeftellt wurbe, alle fur5 vor ber

5eit, ehe Schlüter ben Zluftrag erhielt, {einen ®rof5en Kurfürften

su bilben. pigler‚ ber vom Juli 1685 bis 5um mär5 1687

in paris war, 5eichnete fie bereits. 3acobi bürfte an ihr ben tßuß

von Reiterltatuen gelernt haben. Damals hatte auch (Birarbon

{chen ben 21uftrag für bie 1687 enthüllte Reiterftatue, welche ber

König auf bem Denbömeplat5 errichtete. Ein ähnliches IDerf

hatte Coyfevoi‘ ld)on 1685 in Rennes aufgeitellt. 2Ille biete her:
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vorragenben fransöftfchen, burchmeg von ber Schule bes Rubens

unb von Duquesnoy beeinflußten meifter ftellten ben König in

flaffrfchem ®ewanbe als 3mperator bar, bemühten fich, feine als

erhoben aufgefafäte ®eftalt in ruhiger, majeftätifcher haltung

wieber5ugeben, ftellten alfo bas programm auch für bie Statue

Schlüter‘s feft. Desjarbins’ Reiterftatue für 57011 hielt ftch in ben;

felben formen.

Das Hationalmufeum in Brüffel befit5t eine Heine Z?achbilbung

ber Statue bes Kurfürften mar (Emanuel, welche in Briiffel ftanb,

1694 aber 5erftört wurbe.ß9) (Bang biefelbe figur, in (Eifen ge:

fchnitten, 1717 im Befitg bes 2Irfenalbiref’tors fl'itou bu @illet, Pant

unlängft bei einer 21usftellung in Darts 5u Cage.°°) Dort ftellt fie

£ubrnig XIV. bar unb wirb für bas IDerf bes ®irarbon gehalten.

IDie Eacca ben Delasque5, fcheint ®irarbon fn:h van Dyf hinf1chtlich

bes pferbes sum ZHufter genommen 511 haben: ber Heine Kopf,

ber fchwere £}als, bas fette, von 21bern belebte Sell, ber runb;

li<he €eib, bie verhältnißmäfäig fchwachen Beine. Der Reiter aber

ift mieber gang flafftfdy, im (ßemanbe gan5 wie Schlüter’s (5eftalten.

(Ebenfo tft (Eoyfevog‘ großes Reliefbilbniß £ubmig‘s XIV. im

Schloß Derfailles behanbelt, auf bem ber König über 5einbe hin;

ftürmt, währenb ein (Engel eine Krone über feinem f_)aupte hält.“)

i)er ganse 2qutrag, welchen Schlüter für Berlin erhielt, ent«

fpricht bemnach bemjenigen, welcher in Darts unb ben Z°(ieberlanben

ben Künftlern geftellt wurbe. Submig’s XIV. großer 5eitgenoffe

unb ®egner murbe in ber IDeife £ubwig’s XIV. felbft geehrt. 3n

haltung unb Kleibung ftimmen bie IDerfe überein. (Eigenthümlich

ift Schlüter nur bie Kraft fünftlerifcher IDahrheit unb eine ge:

funbe Berbheit, bie ein (Erbtheil ber üieberlanbe unb feines beut;

fchen ®runbmefens hilbet.

?

I)er Kurfürft fii5t ftraff auf bem fchmeren Streitgaul. Die

füfge finb weit vorgeftrecft, fehr gegen bie Regeln ber Reitfunft

von heute; ber Körper ift gerabe gehalten, ber Kopf wenbet fich

nach Iinfs, bie Rechte hält ben jelbherrnftab, bie Einfe bie 5tigel.

13er Kopf tft von überrafchenber IDudyt, feinestvegs fehr burchz

gebilbet, fonbern fräftig in Waffen gehalten. I)ie große Z°(afe‚ ber
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befehlenbe Munb‚ bas in bie IDeite 1'chauenbe 21uge 5eigen einen

wahrhaft bebeutenben jürften. (Es ift lehrreich, bietes wer? mit

ber Hurfürftenftatue Du1'art’s im Darf su (Eharlottenburg su ver:

gleichen: bett ber mann, hier ber E7errfcher, bett fchlichte wahr:

heit, 1'elbft in ber ber 5eit entfprechenb ftarf gebaut'chen Kleibung,

hier eine gefteigerte ®r'o'ße, etwas echt Königliches in haltung

unb Bewegung. 035 tft ein mert‘würbiger Schwung in ber figur.

So fett ber 3ürft im Sattel fügt, er fcheint vorwärts 5u tchweben.

Das mächtige £od’enhaar umgiebt bas f)aupt wie ein Bruns; bie

führt gefchwungene Haie, bas mafftve Kinn verleihen bem Kopf

ben Zlusbrud? felbftbewußter Sicherheit unb Eühnen Dorbringens.

Die Kleibung ift gang ähnlid) jener bes Kurfürften friebrich III.

Much hier flattert ber faltige mantel über bie halbe Bruft unb

ben rechten 2lrm; auch hier ift ber Danger reich gefchmücft, 5eigt

fich bie 5reube an antiten IDaffen, bie am 5eughaufe fo herrliche

Blüthen 5eitigte. Sie erftrecft ftch bis auf bie mit Blit5bünbeln

versierte Sattelbecfe.

Diel bewunbert tft bus Dierb, ein gewaltiger f)engft mit

feurigem Blicf unb flatternber Zl‘tähne. Die ftarfe E)anb bes Kur:

ffirften hält ihn fett im 5ügel. lele musfeln fmb bewegt, bie

21bern angefchwollen. Jene eigenthümliche Dorbewegung, als 5iehc

ber (Saul Saiten, welche ben Dierben an ben Statuen ber italienit'chen

Renaifiance eigen ift unb bie {ich auf bie nieberlänbifchen übertrug,

iii auch biefem Reife eigen. über es ift nicht manierirt, wie bie

pferbe Eacca‘s ober ®irarbon‘s: 21uch bus pferb ift Dortrait,

aber nicht bes einselnen 3nbivibuums, fonbetn ber gungen Ratte.

50 {ehr fich auch berjenige, welcher bus IDerf Schlüter‘s voll;

ftänbig würbigen will, von bem Hrtheile ber auf ihn folgenben

rationaliftifchen 21eftheti? frei machen muß, fo {ehr wirb man bas

IDort ihres 5ührers €e1'fmg boch als 5utreffenb anert’ennen, welcher

über bas pferb bes (5roßen 1(urfürften tagt:

„3hr bleibet vor Derwunbrnng ftehn

Hub 3weifelt bad; an meinem Sehen?

£a6t meinen Reiter mir Die Serie geben:

50 toll! ihr fehn!"

?
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Beim 21ufbau bes Sod’els halfen Schlütern einige anbere

Bilbhauer. man fieht noch heute beutlich, bat} urfprünglich eine viel

1'chlichtere 65efialtung befielben ausgeführt werben war, baß er eine

Z'(achbilbung jenes Socfels {ein follte, ber ben zrmr llurel trägt,

alle von michel=llngelo’s oft vermenbetem (Entwurf. üur waren

vier befcheibene Konfolen sur Derftärfung bes fchlanfen 21ufbaues

angeorbnet. 2luf biefem 1'chlichten Dofiamente ftanb bas i)enfmal

mehrere jahre. (Es murbe 1703 aufgerichtet unb erft am 6. mars

1708 go‘ß 3acobi einen ber vier Sllaven bes So<fels.”) Diefe jahre?

5ahl ifi {ehr bemerfensvoerth. <Erft nach Schlüter‘s Stur5 fertigten

anbere Bilbhauer ben So<fel unter fein Reiterbenfmal. @b bas barocfe

mehr burch bie fiarf gefchwungenen Zlfanthusblätter‚ welche ben ur;

fprünglichen Konfolen nachträglich angefügt murben, ob bie Sflaven

überhaupt im Sinne Schlüter’s waren, vermag ich nicht 5u ent;

fcheiben, both ift es nicht wahrfcheinlich. formal entfprechen fie ben

2Ittifafiguren an ber £uftgartenfeite bes p5eughaufes, bie ja auch

nicht nach 5chlüter’s plane finb. fiicolai nennt als ihre Der;

fertiger bie Bilbhauer Bafer, Brücfner, £)en5i unb Kahl, König

bagegen Barfer‚ Z?ael, E)erfort unb £)insfi. i)er (Bebanfe, ben Socfel

bes i')enlmales mit ®eftalten ®efefi'elter 511 umgeben, war fein

neuer. (Er war faft Regel für einen friegerifchen unb fiegreichen

5ürften. Zluch Broebes verwenbete fie an {einer 1682 ge5eichneten

5fi55e eines ®enfmals. Der fünftlerifche IDerth ber Sllaven fteht

feinesrvegs auf ber E)öhe ber Reiterfiatue. Die Bewegungen finb

auch hier übertrieben, bie Illusfeln aufgebunt'en, bie E)autfläche

ift glatter. Sie ftehen in ihrer Behanblung fübbeutfihen 2Irbeiten

näher als nieberlänbifchen. 2lber fie finb tüchtige Seiftungen, welche

von großer f)anbfertigfeit unb unbet'orgter Sicherheit in ber 21na:

tomie 5eugen. 2115 beforative IDerfe, unb folche tollen fie ja nur

{ein, erfüllen fie meifierhaft ihren 5tvecf.

i)as mobell 5ur Statue bes ©roßen Kurfürfien im föniglichen

2T‘iufem”) ifi noch in Betracht su 5iehen. (Es fragt fich, ob es ben

nicht genau eingehaltenen (Entwurf barftelle ober eine fpätere in

ben formen etwas abweichenbe Kopie. 3d) glaube bas Iet5tere.

Denn fonft fönnte auf bem 5oclel nicht bie 3ahressahl ber 2qu:

fiellung bes Reiters fich befinben. Das mobell 5eigt alle (Eigen:

thümlichfeiten ber fübbeutt'chen barocleren Schule. man vergleiche
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ben Kopf bes Dferöes an ber Statue mit jenem ber Stucf43feröe

in ber großen ®alIerte öes Schlofies, um an ber übertrieben {tar-f ge:

bilbeten Ramsnafe su erfennen, baß bus pferb öes 2Tlobelles jenen

Bilbbauern angehört, bie nach delüter‘s Stur5 maßgebenö muröen.

(Es fd7eint biefes Zfiobell öaber mehr ben Dorfd)lag öes 11Teit'ter5

ber Soäelfiguren 5ur 2lbänöerung bes gungen 21ufbaues öar5u1'tellen.

 

 
Sig. ‘zz. Relief vom Denhnal Ns ®rofieu Kurfürlten in Berlin.

<Ed)t Sclylütertlcb finb öie sum urfprüngltcben Socfel gehörigen

“einen Reliefs (39 22 u. 23) an ben Seiten bes Denfmals unb tft

Öie ältere 2Ird)iteftur befielben. (Er1'tere bewegt, blitd7du511mlerit'd)

unb, nach König, wirflicb vom ll‘laler lDentgel entworfen, nicht

eben lebt fein in ber Durdybilbung, gehen jene fliiffige, figurenreiä7e

Kompofition, welche in Schlüter! Pleineren IDerl’en fid) vielfad7 bar
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ftellt. Die runblichen frauenföpfe, bie Fräftige Bewegung öer in

vollen formen gehaltenen £eiber mahnt in hohem ®rabe an ähnliä)e

IDerfe öes 2Irthus ®uelljin; bie Dermanötfchaft beiber Illeifter tritt

in bieten Heinen, ffi55enhaften 2Irbeiten am 1'chlagenöften su Q'age.

Die Briicfe, auf ber bie Statue 1'teht, war ein bamals neues

 
5ig. 23. Relief vom Denl’mal Des 03roßen Kurfüriten 311 Berlin.

ZDerf. llls ihre ®rbauer werben Zlering uni) ber fransöfifche 3n=

genieur Souis (anart genannt, von welchem and) bie frangöfifche

Kirche erbaut ift. Diele gilt als Z'(achbilbung jener 5u Charenton, ift

es aber nur infofern, als fie mit bem berühmten Bau bes Desbrofie

ben proteftantifchen (Zharai‘ter gemein hat. 2Iber es mirö fomit both

angeöeutet‚ bat} auch (£ayart ber flaificiftit'chen Schule 5ranfreichs
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angehörte, bie mit ber 2lustreibung ber hugenotten üorbbeutfch:

[unb eroberte. Die Brüde aber, welche bamals über bas uns

heute verftänbliche maaß hinaus als außerorbentliches D.”)erl’ ge:

feiert wurbe, 1'chmücfte IDeyhenmeyer mit Statuen von flußgöttern.

Don biefem bürften auch bie fchönen, barocfen Hartufchen an ben

Dfeilern fein. Schlüter‘s Zlntheil am Bau ift nicht erwiefen, auch

3weifelhaft, wenn man bie Darftellung ber Brücfe auf einem ber

Sociel=Reliefs betrachtet, welche trotg ihrer ;Elüchtigfeit noch eine

ältere form bes (Entwurfes erfennen läßt.

?

(Ein weiteres Bilbwerf Schlüter‘s ift bie 1(an5el ber marien=

tirche (1703). Der meiner vollführte hier ein technikh fühnes Stück

(Er unterfuhr einen ber pfeiler ber gothiichen E)allenlirche mit einem

Bünbel von vier jonifchen Säulen. Das war ein beutfcher Kunftart

burchaus entfprechenbes Dorgehen: Solche Säulenbünbel finbet man

unter (Ertern, an ben €horen unb Ballonen von ZDohnhäufern in

gang florbbeutfchlanb. Das ®ebälf über bieien bilbet 5ugleich, ftch

weit vortröpfenb‚ bie Schallbecfe ber Kan5el, welche vor ber 5äulen=

gruppe fchwebt. Getragen wirb ber Körper bes Drebigtftuhles

fcheinbar burch 5wei (Engel, welche mit leichter ®eberbe 5wei,

IDagenfebern ähnlich gebilbete Konfolen halten; auf biefen ruht

icheinbar bie fchwere mafie. I)er ®ebanfe, (Engel 3um Eräger ber

“Hansel 511 machen, war in beutfd):prbteftantifdyen Kirchen nicht neu;

bie gewählte Sorm ift würbiger, als bafi, wie wohl anberwärts, ber

(Engel ben herrn Dfarrer auf bem Kbpf balancirt. jene Ken:

folenfebern aber ftammen von ber (Eribuna Bernini’s in St. Deter;

bort halten vier Hirchenväter ben Stuhl bes llpoftelfürften in

gleicher IDei1'e empor. ber iachliche 11nterfchieb befteht nur barin,

bat? Bernini‘s formen ben ftatifchen Bebingungen etwas mehr

entfprechen unb ba3 feine heiligen burch ihre folofiale ®röße unb

ihren hohen Stanbort aus bem Kreife bes Realismus mehr herz

ausgesogen fmb, währenb Schlüter‘s (Engel fait mitten in ber t‘5e:

meinbe itehen, hierin jenen in 5015 gefchnittenen (Engelsgeftalten

gleichenb, welche in belgifchen Kirchen jener 5eit Beichtftühle unb

Chorichranfen 5ieren. Diejenigen ber Zilichaelsl‘irdye 511 £öwen unb


