
Schloß Charlottenburg. I I I

bed; burcly ihre Bebeutung bem Knoclyenmanne eine E)eimftätte in

ber Kauft gefei)affen. E)ier erfd)eint bie grauftge (ßeftalt wieber, bie ber

5mifcl7en überfclyäumenber Eebensluit unb beilfamer 5erfnirt'cbung

f®manfenben 5eit ein fo willl'ommenes ®egenftücf 3u ber fonft

berrfd)enben lieberfeinerung, ber geiftigen ;S-‘ein1'émecferei war.

3

(Eine nicht beglaubigte Z'(ad)rid)t hat Schlüter als ben erften

<‘Erbauer bes Sclyloffes (Ebarlottenburg, begeiclmet. 9er Kurfürft hatte

 

Sig, :6. 5d7lofi Charlottenburg. nach Dem plane Z‘Kcring’s. (P)

1694 bas Schloß fliegen bei Berlin, welches {einer ®attin gelegentlich

einer Spagierfal7rt gefallen hatte, von {einem @lierbofmarfdyall

non Dobr5ynsfi 9efauft. Das alte fanbbans, welches ber Der:

heftiger bort hatte erbauen lafien, folltc burd) eine größere 2lnlage

erfet5t werben. 21m II. juli 1696 fanb bie &Einweibung berfelben

ftatt. Doch war ber Bau bamals, wie bio 2l"tutter ber 1iurfiirftin

Sophie Charlotte, Kurfürftin Sophie, fd)rieln erit ball) fertig.”“)

Das Sli53enbucb bes IDeif;enfelier 2lrcl7iteften Dit3ler, welcher

{eine ‚5eicbnungen vom Scl7loh'e l70[ fertigte, geigt uns jene ältere

®eftalt (Sig. 25). (Eine 5meite genauere Darftellung bcfielben Bau
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Baugefchichte bes Schlofies. I 1 3

heute erhaltenen: (Es fmb auf hohen IDanbftreifen im gequaberten

<Erbgefchofl'e für bie obern Stocl’wert’e f)albfäulen aufgeftellt. 5mifchen

bieten finbet fich eine 5enfterorbnung, welche mit ber an ber üorbo1't:

fette bes 5meiten hofes im Berliner Sd)loß eng verwanbt ift. Die alte

®eftaltung ber E)offaffabe ergab ein ert‘abenfyftem im <Erbgefchoß;

ein breiter ®iebel gog fich über ben entfprechenben brei halbfäulen

hin; 5tvifchen bieten unb bem 5lügel blieb je eine jenfteradyfe, bei

welcher bas me55anin in (ße1'talt ber ®chienaugen ausgebilbet war.

Befonbers merl’würbig ift bie erchitet’tur an ber ®artenfafiabe

burch bie eigenthümlichen fonfaven jnterfolumnien 5wifchen ben

halbfäulen bes oralen Saales, eine eigenwillige form, bie mir nur

in Berlin vorgefommen iii. Der (Entwurf itt ein rühmlich burch:

geführter, aber Peineswegs ein geiftreicher. Der meifter 5eigt fich

in ber Cechnif bes 5eichnens, in ber Behanblung ber (Eingelheiten

als ein von f)ollanb beeinflußter Deutfcher.

(55 tft fchmer ansunehmen, bag bieten 1696 {chen eingemeihten

Bau Schlüter entworfen habe. Dielmehr weift bie haltung ber

@riginalseichnungen auf I?ering als ben Derfertiger hin. llnbere

plane sur fortgeftaltung bes Baues lieferte Broebes. (Es beftanb

nach bieten bie 21bficht, eine 5reitreppe vor bie hoffafiabe su legen

unb fo bas (ßebäube bem Eufthaus im großen (ßarten 5u Dresben

nahe 3u fiihren, welches fett 1678 ber erchiteft Starte als eine ber

erften jeftbauten bieier ert in Deutfchlanb errichtet hatte. ®leich

ihm 1'ollte Charlottenburg nur für ben Cagesaufenthalt bienen,

mehr ein Eufthaus als ein IDohngebäube fein”)

Die ältere 5immereintheilung tft noch heute an ber ®eftaltung

ber Studbecl‘en erfenntlich, einer (Beftaltung in ben formen ber

italienifch=beutfchen Schule, welche Schlüter‘s mitwirl’ung aus:

fchließt. flach ben 3nfchriften malte (Zermeften 1698 bie Decl'en

aus.‘°°) Der „halbfertige“ 5uftanb, in welchem bas Schloß 1696

{ich befanb, Tann alfo nicht bie folge bes 11mbaues gewefen fein,

welche Schlüter geleitet haben toll.

Diele Studbed’en ftammen vielmehr aus ber 5eit vor ber

„E)albfertig=“5tellung. Die 3iemlich nüchterne Zlbtheilung ber Selber,

bie lang gefeberten Zlfanthusranlcn‚ bie gebunfenen Hinbergeftalten

unb bie gan3e, fünftlerifch beicheibene haltung ber Deden verbieten,

fie Schlüter 5u5uweifen. (Ebenfo vertünbcn bie Ehiirgewänbc in ben

611: (in, Nuhr. Schlüter. ‘ 8
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beiben an ben @valfaal anftoßenben Räumen, ferner bie Chüre

3um ovalen Saal bes ©bergefchoffes bie 3iemlich unbeholfene E)anb

eines beutfchen Künftlers. . Das IDappen unb bie monogramme

Sophie <Zharlotten’s beweifen aber, baß biefe @heile ber 5eit ber

Kurfürftin felbft, unb nicht etwa bem ßaufe bes Dorbefitgers, bes

E)errn von Dobr5ynsf’i 5ugehören. jene Stuffaturen finb mittelgut

norbitalienifcher unb fübbeutfcher ®ypfer. (Eng verwanbte formen

wieberholen fich im Schloß Köpenif unb an E)unberten von Bau:

werfen aus ber 5weiten hälfte bes 17. 3ahrhunberts von ben

lllpen bis an bie Z'(orbfee.

Heben ben E)aupträumen reihen fich im rechten Slügel noch

eine lln5ahl Fleinere Babinete an, welche ber Kurfürftin wohl ur:

fprünglich sur wohnung bienten. (Es tft beseichnenb für bie geift;

volle, im Sieben ber 5eit fortfchreitenbe frau, bafä fie fich, wie bie

maintenon‚ aus ben großen Sälen in 5ierliche, traulichere 5immer,

alfo aus ber repräfentativen (ßefellfchaft in 5um DIaubern gefchaf'fene

Räume 5urücfsog. Die 5tucfbecl’en finb hier unb in ben Z'(ebem

räumen bes ©bergefchoffes biefelben, wie in ben Sälen. 2luä) hier

ift Schlüter‘s mitwirfung ausgefchloffen ober boch von berfelben

nichts 5u fehen.

?

Das <ngebnif; ber 11nterfuchung ift bemnach, bat} Schlüter‘s

entwerfenbe f)anb an Eheilen bes ®runbriffes unb ber ;S-'affabe

bes mittelbaues vom Charlottenburger Schloß nicht gefucht werben

barf, unb baß man auch im 3nneren, welches feit 1701 eine völlige

Zlenberung ber <Zintheilung erfuhr, mit größter Dorficht 5u ver;

fahren hat, wenn man nach werfen feiner (Erfinbung forfchen will.

Bohme hat mit wenig 2Iusnahmen wohl Redyt‚ wenn er fagt,

baf5 bie 5dyilberhäufer‚ welche 5ugleich bie Dfeiler bes 63itterthores

vor bem (Ehrenhofe bilben, Schlüter‘s bilbenbe E)anb allein noch

erfennen laffen. Sie weifen im ;S-’ries ihrer Kran5gefnnfe Heine

Köpfe fterbenber Krieger auf, welche bie ZWeifterhanb beutlich,

namentlich im ®egenfat5 5u ben fchwachen Sfulpturen am Schloffe

felbft verfünben.

jene Cheile ber ;j-‘affabe aber 5eigen eine gerabe5u über:

rafchenbe Derwanbtfchaft mit bem Dalais Hrafinsfi in IDarfchau.



 

Der Charlottenburger part. I I 5

5unächft ift beiben bie bei ber Befchreibung jenes Bones als

nieberlänbifch erfannte ®lieberung bes <Erbgefchoffes burch ge=

quaberte manbftreifen gemeinfam. Die llrchiteftur war einfach.

Die ächt hollänbifchen 1iran5gehänge, welche pigler fti55irte,

(Eofanber aber entfernte, weifen auf bas Rathhaus 5u 21mfterbam.

Diefe formen treten in ben älteren Darltellungen bes Schloffes

noch mehr hervor als in feiner heutigen jorm.

Crot5bem farm Schlüter entfchieben nicht, wie üicolai angiebt,

Charlottenburg entworfen haben; vielmehr weift 2llles auf Z'(ering

hin. flach einer chronifalifchen Hoti5‘“) fell er bie vorbereitenben

erbeiten für ben Schloßbau gefertigt haben. Sein plan für bie

Berliner Darochialtirche, wie er fich im Stich 102) unb in f)anb=

5eichnung 1°“) erhielt, 3eigt mert‘wiirbige llebereinftimmung mit

Charlottenburg, namentlich jene fonfaven 3nterfolumnien. Die

formenfprache wiberftreitet nicht bem, was an ben mit Sicherheit

Hering nachsuweifenben Bauten 5u finben ift, ja gewiffe Zlehnlich=

fetten mit ber Säulenhalle bes £)ofes im Berliner Schloß unb mit

anberen werten Iaffen mich vermuthen, bat} in biefen etwas weit:

fpurigen Detaillirungen, in biefer etwas berben formenbehanblung

üering’s ßanb su ertennen fei, nicht aber in ben feinen profilen

bes Sürftenhaufes unb anberer Berliner (ßebäube jener 5eit.

?

Zluch bei ber 2Inlage bes Dorfes farm an eine lHitwirl'ung

Schlüter‘s i‘aum gebacht werben.

Die pläne für biefen fell 2lnbré £enötre, ber berühmte ®arten:

baumeifter von Derfailles, 2T“larly unb ber Cuilerien entworfen

unb an feiner Stelle ein aus Darts verfchriebener ®ärtner,

Simon (Bobeau, bie 2Inlage ausgeführt haben. Diefer 1632 ge:

borene ®artentünftler wurbe 1711 wegen ungebührlichen Benehmens

entlaffen. Zlber fchon 1701 fonnte Ditg.ler bie (Bartenanlage an:

fcheinenb nach ber Natur fti53iren. Bereits war in Deutfchlanb bio

5ierlichere 21rt ber hollänbifclybeutfchen ®ärten in 2Tlifiachtung

gerathen; ja, felbft jene 3taliens fchätgte man nicht mehr wie

früher. „3hre Schmudart i1't finblich, fagt im jahre 1699 von biefer

ein geiftvoller Reifenber, Beaujeu,“”) ohne ®röfie unb @rhaben:

3.
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heit: man fieht nichts als fehr gewöhnliche <Erfinbung in ihren

1Dafferfünften, einselne IDafferampeln, Satyrenftatuen, welche ber

IDinb auf bem E)orn blafen macht, unb anbere 2Ilbernheiten‚ bie

gut genug finb, Kinber unb Bürgersleute 5u unterhalten. Z?ichts

erreicht jene fchönen unb fo berühmten Zlusftchtspunfte‚ welche bem

in fie gelegten 65ebanl‘en entfprechen, ober nähert ftch jener Klar:

heit, ®r'o'f3e unb (Erhabenheit, welche man in ben fchönen ®ärten

;franfreichs fmbet.“ llnb £enötre lonnte fchon auf bie 5uftimmung

faft ber gan5en höfifchen [Belt rechnen, als er bei feiner Rücffehr aus

3talien feinem Könige fagte, es gäbe nichts auf bem (Erbenrunbe,

was bem ®arten ber Cuilerien 511 vergleichen fei ober ich ihm

nur nähere.

Beaujeu bürfte etwa bie 2Inf1chten ber Königin ausgefprochen

haben, welche nicht minber geneigt war, bie Heberlegenheit ber fran:

göfzfchen Kunft an5uerfennen als er, unb von bort fich Rath 3u

holen. lieber ben plan, welchen ber 21rchiteft <Eofanber von Gööthe

fpc'iter vom Darfe ftechen lief}, fchrieb £ifelotte aus paris am

27. Üov. 1704: „Sch habe ben plan von ber lieben Königin

®arten gefehen, fo recht fchön fein muß, unb bie Schiffe vorbey 511

fahren fehen, muß fehr bivertiffant fein.“105) (Er erinnert fie an

ben Darf 5u Choify le Rot, ben bamals Hille. be Zl’i‘ontpenfter an

ber Seine anlegte3“) Sieht man fo am l}ofe ber Kurfürftin

fransöftfdies IDefen verwalten, fo fann man fchwerlich glauben,

baf3 Schlüter ber ZTIann nach ihrem (ßefchmacf gewefen fei.

®erabe bas, was wir an ihm verehren, bie breite Kraft, bas

ftchere £osgehen auf bas 5iel, mußten bem f}of ber ;fürftin wiber:

ftehen. Seine Kunfi war 5u würbevoll, um nicht als fchwülftig, 311

eigenartig, um als burchgebilbet, 3u fräftig, um als anmuthig

511 gelten. Namentlich aber fehlte ihm bus, was in paris

fchon bus IDefen ber Baul'unft ausgumachen begann: bie ftrenge

pallabianifche Schulung, bie Befähigung, feine ®ebanfen in jene

‚formengefetge 5u preffen, nach welchen man bie (Er5eugniffe ber

Bauf'unft mit llnnachfichtlichfeit 511 richten liebte, feit 5rangois

Blonbel an ber Darifer Bauafabemie bas höchfte Kunftamt geführt

hatte, feine Schule bie herrfchenbe in weiten Kreifen geworben war.

3
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(Berabe 5u jener 5eit hatte es ja ben 2lnfchein, als werbe ber

Klafftcismus ber Srangofen enbgültig bie barocfen fieigungen ber

Deutlchen unb 3taliener überwinben.

Die Hurfürftin hulbigte bie1'er Richtung. 3hr sur Seite ftanb

jener Künftler, ben fie felbft als ihr „@ral’el“ begeichnete, „an

welches fie fich in allen Baufragen wenbe“: <Eofanber von (ßöthe.

21uch biefer rühmt fich in ber bei {einem fpc'iteren Schwiegervater

merian in ‚franlfurt a. zn. erfcheinenben 5eitfchrift Theatrum

Europaeum‚ 107) baß er ben (Barten entworfen habe. Chatiächlich

werben auch 21enberungen bes alten, von Dit5ler ffi55irten planes

burd) (Eofanber unternommen werben fein, feit bus Schloß felbft

eine immer größere 2Iusbehnung erhielt.

3ohann friebrich (Eofanber‘”) war 1670 in Riga als ber Sohn

eines fchwebifchen ®eneral:Ö)uartiermeifters geboren unb hatte fpäter

von einem Derwanbten ben Namen „von ®öthe“ geerbt. 5riebrich III.

fell ihn nach 3talien unb 5ranfreich 3u {einer Zlusbilbung gefchicft

haben. 3n Berlin hatte er fchnell fein (ßlücf gemacht: [699 sum

Hapitain 5u ‚fuß unb E)ofarchtiteften ernannt, fchwang er fich 1702 sum

(ßeneral=@uartiermeifter=£ieutenant unb erften Baubireftor empor.

Seine (Erfolge als ‚feitbeforateur hatten ihm biefes 2qufteigen erleichtert.

<Eofanber war Solbat unb Diplomat, als Schwebe gut nerwenbbar 511

ZRiffionen an König Karl XII.; er war ein £)ofmann jener 5eit, ein

ächter Eanbsmcmn unb ®eiftesgenofie patful’s, ohne fefte (ßrunbfätge,

ohne jenen halt, welchen inniges 5ugehören 5u einem Dolle ver;

leiht, ein mann ohne f)eimath, ben ber Drang nach Bethätigung

unb bie E)offnung auf fürftengunft von hof 511 £}of trieb, ein be;

rechnenber Kopf, ber bie Dinge an ftd) heranfommen ließ unb both

fchlie8lich {einer £eibenfchaft erlag: bem unfeligen ®olbmachen!

wie im £eben, io war er in {einer Kunft fchwanfenb. Seine

Bauten 5eigen ben (Einfluß ber Schulen, benen er fich auf {einen

Reifen näherte. (Es giebt wenig meifter jener 5eit von fo ge:

ringer ftiliftiicher 3nbinibualität, aber es giebt auch wenige, bie fich

gefchidter ben Derhältniffen einorbneten. <Eofanber ift einer ber

erften <Empirifer in ber Bautunft, ein £)ofmann, ber in allen

Sätteln‚ auch jenen ber Hunft, gerecht war.

‘Eoianber‘s @influß fcheint aber nicht nur beim Entwurf bes

<5artens von (Eherlottenburg, fonbern auch bei bem <Erweiterungs:
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bau bes Schloffes felbft, welcher nun begonnen wurbe, fich ent:

fcheibenb geltenb gemacht 5u haben. mir heftigen einen Kupferftich,

in welchem (Eofanber {einen Dorfchlag für Dergrößerung von <Ehar=

lottenburg barlegtfl”) (Er it't faft gang sur 2lusfiihrung gelangt.

über es befteht als (ßegenentwurf eine für Charlottenburg beftimmte,

riefige plananlage von bem berühmten fränfifchen erchiteften

paul Decfer, welche unmittelbar unter Schlüter’s (Einfluß entc

ftanben fein muß. Decfer hat bieten plan, bem es an IDieber:

holungen bes mün5thurmes, an grotesfen Sfulpturen, an allen

Drunfmitteln bes beutt'chen Barocfftiles nicht fehlt, ebenfalls in

Kupfer geftochen, ohne feine Beftimmung su nennen,“) unb nach

Schlüter’s @ob herausgegeben. i)er alte Schloßbau wäre burch

ihn völlig verbrängt unb an {eine Stelle ein Drunfbau getreten,

ähnlich jenem, bef1'en Dorhof im Dresbner 5winger uns vor

Zlugen tritt. <Zntftanb biefer plan, wie jener bes <Eofanber, um

1701 — unb bies ift burchaus wahrfcheinlich —— fo ift wohl an5uz

nehmen , ba‘é ber bamals 24jährige Decfer nicht ber alleinige Der;

fertiger bes Rietenwerfes gewefen fei, baß vielmehr fein £ehrer,

unb ber war Schlüter, bie £)anb im Spiele hatte.

(Einen ®runbrifä, welcher bas Schloß in {einem 5uftanbe vom

September 1704 barftellt, giebt uns wieber Dit5ler’s Sli35enbuch.“‘)

üoch tft bie hoffagabe bie alte, noch fehlt ber von (Eofanber errichtete

Kuppelthurm mit ben Runbfälen in beiben 65efchoffen. Dagegen

finb bie längeren 5lügel 5u Seiten bes E)ofes unb gegen ben 65arten

3u fertig ober im Bau. Ba5u finb einige Bemerfungen im Theatrum

Europaeum ned; 5u erwähnen. <Eofanber er5ählt bort,m) ber Bau

fei Hein angefangen werben unb habe nur für ben Hufenthalt am

@age unb bei gutem wetter bienen tollen; erft fpäter habe bie

;fürftin fid) entfchlot'fen, bauernb bort IDohnung 5u nehmen; ber

plan bes erften erchiteften habe ihr nicht mehr gefallen unb

0301'anber ben lluftrag erhalten, ben »Corps de logis<< mit ben

getrennt errichteten »Officen« 5u verbinben; bie llufienarchiteftur

habe <Eofanber „5ierlich unb bem 2Infehen angenehm“ umgebilbet.

(Es beftanben alle feit 1701 foicen, Seitenbauten, bie in (Eofanber’s

2Irchiteftur aufgingen.

IDieber tft es Broebes,"*‘) ber uns ben bamaligen Bau5uftanb

richtig barftellt, jene einftöcfigen, lieben Zlch1'en langen 2lnbauten unb



 

Die (Einrichtung bes Schloffes. 119

bie {ich vorftredenben flügel rechts unb linfs vom f)of. Dahinter

mögen ein5elne ber ®artent'äle {chen bamals felbftftc'inbig entitanben

fein, beren hohe (ßewölbe bewirften, baß (Eot'anber fait bas gan5e

@bergeichoß ber Slügel opferte. <Er verfah es mit blinben 5enftern,

beten obere Cheile bie nieberen Diener5immer erhellen. man fann

nicht annehmen, bafi er aus freien Stücl‘en biete form gewählt habe.

3n ben älteren Schloßtheilen alte wie in ben Gartenfc'ilen

wirb man Schlüter’s f)anb bei ber 3nnenbeforation 5u {uchen haben.

‚ferner fann er bei ber Zlusichmiicfung ber runben Säle unter ber

Kuppel be1'chäftigt gemefen {ein. Die früheftens 1704 gemalten

Kinbergeftalten auf bem (Befimt'e bes Ritterlaales im Berliner

Schloß“) halten einen ®runbrifg in f)änben, ber ben heutigen

Q3uftanb bes 5chlofl'es mit bieten Sälen 5uer{t sur Darftellung bringt.

?

Die Befichtigung bes 5chloffes lehrt, baß beifen llusftattung

von verichiebenen meiftern ftammt. 2Ilfo auch von biefer muß

man annehmen, baß fie nicht in einer E)anb lag, fonbern baß bie

Kutfiirftin wie ihr (5emahl bie Bünftler für jebes IDerf berief,

welche ihr am geeignetften fchienen. Daher ift es auch unmöglich,

beten Seiftung völlig su trennen, 5umal gleiche ftiliftit'che Richtung

üaheftehenbe 5u gemeinfamem IDirfen verbanb. Die Schule von

Deriailles, welche Bobt nad7 einigen in Dresben erhaltenen Detail:

blättern‘“) auch hier {chen vertreten 5u haben 1'cheint, tritt mit

ber ftrengeren hoflänbifd):englifchen Rid7tung, welche in bem f)oly

fänitger King unb bem 2Tialer 2I. Schoonjans feinfinnige Dertreter

fanb, in Derbinbung unb ber barocferen Hunftart entgegen, welche

namentlich in bem maler (£ocl‘3ie unb in Schlüter fichtbar mirb.

- (Ein Epigramm auf bie (Einweihung bes Charlottenburger

5chlofies, welches bie Hurfürftin ihrer Ba1'e @rléans 5ufenbete,“°)

tagt:

„3taliens finger ®eift, ber hat mich ausgeführt,

llnb 5ranfreichs art‘ger Sinn, ber hat mich ausge5iert,

Doch Eeutfchlanbs ift‘s, von Dem mein groBer Ruhm herfliefit,

[Heil beffen fchönflcs Zlng’ in mich ncrliebet it'tl“



Sig. 23. Schloß 511 €harlottenburg, Kanünauffat_; im Speifefaal‚
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fiber auch italieni1'ch :

‚Qui regna d'Italia il dolce riposo,

Qui brilla di Francia la cara libertä;

Ma, quel che di me piü rend amoroso,

E il euere Tedesco Regnante di quälu

Man hatte alfo {chen bamals bie 2lnfchauung, baß bas Schloß

im italienifchen Stile, b. h. in jenen formen, welche man für

pallabianit'ch hielt, gebaut unb im fransöfifchen eingerichtet fei,

war fich allo bes fünftleriichen (Eflel’ticismus vollfommen bewußt.

?

(Es fragt fich nun für uns, welche Eheile ber inneren 21115:

ftattung finb Schlüter‘s wer?? mit haben 5wei IDege, bies 511

finben: <Entweber folgen wir Z"(icolai’s 21ngaben, bie fich auf jene

bes Kaitellan IDufe ftüt5en; IDufe war ein bauverftänbiger

Zlhmn‘“) unb farm wohl verläßliche fiachrichten gehabt haben;

ober wir lafien uns vom Stilgefühle unb von ben bisherigen (Er:

gebnifien ber Punftgef®ichtlid7en 11nterfuchung leiten.

3m alten Schlofitheil finbet fich banach von Schlüter‘s hanb

fait nur Deloratives. Dort möchte ich ihm nur 5uweifen: (Ein

onales Zielief am Kamin bes alten üorbwfte3immers, vier große,

ipäter hierher verfet5te Reliefs in ben beiben Sälen unter bem

Churme‚ enblich bie pilafter unb bas ®ebälf mit fchönem Hinber:

frie5, großartigen naturaliftilchen Blumennafen, breit mobellirten

unb lebhaft bewegten 5wicfelfiguren im ovalen Saale bes £)ber=

gefcholfes. üicolai erwähnt Peine von bieten 2lrbeiten. 21u5 ben

swild)en I7OI unb 1704 erbauten Schloßtheilen mödyte ich Schlüter

5uweifen: i)ie gan3e (Einridytnng ber brei 5immer im (Erbgelchoß,

welche an bie Süboftecl‘e bes alten Baues anftoßen. Die lchönen,

eigenartig profilirten Dedengefimfe, bie prächtigen, mit ovalen

Reliefs gefchmüct‘ten, aber etwas flüchtig ausgeführten Sopraporten

finb hier fein IDerf. Don bem Kamin im mittleren Raume, einem

flott mobellirten Schmucfftüct‘e, weiß bies auch Z'(icolai. Die De:l’en

malte Schoonjans, von bem ich aus Ziicolai erfehe, bci; er 1709

in Berlin war. ferner wirb als von Schlüter ltammenb bas

Relief im Speilefaal, 5lora unb 5ephit (Sig. 28), burch Stil,
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ardyiteftonifche Behanblung unb üicolai’s Z'c'achricht beftätigt. 5wei

Reliefs in ben erbeitsgimmern ;friebrich IDilhelm’s III. im erften

Steel, mofes unb bie Schlange unb bie heiligen brei Könige bar:

ftellenb, gehören weiter bem Stile na<h unferem meifter 511. fiicht

will mir bies 5utreffenb erfcheinen mit ben i)eclenfiguren bes

2Iubien53immers König 5riebrich’s I., welche vielleicht von ihm

entworfen, ficher aber nicht {0 fteif burchgefiihrt wurben. (Es ift

bies ber ein5ige Dunft, in bem ich hier Z”(icolai 511 wibert'prechen habe.

i)ie 5ahlreichen anberen beforativen erbeiten, welche bas Schloß

fchmüclen, namentlich bie 5015ichnitgereien eines mir unbefannten,

aber glän5enben ZITeifters, ber im Stile von jrangois manfarb

ichuf, finb meiner 11eber5eugung nach ohne Schlüter’s Beihfilfe

entftanben, fo baß wir, abgefehen von bem oberen oralen Saal,

in £harlottenburg ausfchliefglich von bilbhaueriichen Seiftungen

bes großen meifters iprechen fönnen. Biete werben im 5ufammem

hange su betrachten fein.

?

Schlüter wurbe 1694 auch als Sehrer ber 8ilbnerei an ber 2lfa=

bemie angeftellt, „bamit bie 3ugenb in biefer Kun_ft fo viel wie

möglich angeführt unb perfe’ftionieret werbe“. 1695 wurbe er 511

einem ber Diref‘toren ber neuen 2lnftalt ernannt. 2Im 25. juli 1696

reifte er auf furf1'irftliche Heften nach 3talien,“‘*) um bort (ßipfe

für {einen Unterricht 511 erwerben. Dot ihm war {chen 1694 ber

maler S. 61h. ®ericfe 311 gleichem 5wecf nach Rom gefenbet

werben. man fieht, welches bie ftiliftifche Richtung ber 2llabemie

nach bem IDun1"che ihrer £eiter werben follte. Beger’s ('L'hefaurus

Branbenburgicus 5eigt uns ben 65ypsfaal ber Zlfabemie (Sig. 29).

(Es ift in biefem feine ein3ige ber bamals neuen italienifchen

Hunftwerfe 511 fehen. Der Siaofon, bie mebicäifche Denus, ber

farnefifche herlules, ber tan5enbe faun — bas fmb bie Dorbilber,

bie man in Rom fuchte: bie llntife‚ aber mit Dorliebe ihre

freieren fpäteren IDerfe.

(Es ift nicht bie 2lufgabe biefes Buches, bie (Entwicl’elung ber

vom maler ll. Cerweften in’s lieben gerufenen Zlfabemie bar5uftellen.

Don Schlüter’s $Eehrthätigfeit felbft wifien wir wenig. 3111 Jahre


