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nittitöryes als Z"(achbilbungen bes Barocl, haben unverfennbar auch

anbere meitter gleich5eitiger Schule als Schlüter mitgewirft. (Es

möge 5. B. auf Dermoter, ber im Dalosgo Ditti telbtt thätig war,

unb auf ;friebrich ®otttrieb E)erfort hingewieten fein, ber 1702

nach Däbeler‘s ffob f)ofbilbhauer wurbe, in Rom gebilbet war unb

1708 ttarb. 3n ben Drofilen ber Steingewänbe 5eigt tich oft ein

tübbeuttcher lleberflut3 an Kurven, an ben in f)ol5 getchnißten eine

Strenge, 5witchen welchen Schlüter in feinen eigentten IDerfen mitten

inne tteht. Dieles Sigiirliche, namentlich unter ben Kinbergettalten,

tteht um ein (Erhebliches unter bem, was wir Schlüter 5utrauen

biirfen. 21n eingelnen @"heilen, namentlich an ben Heinen Reliefs,

welche hier unb ba auftreten, tieht man eine fatt unmittelbare 2ln=

lehnung an Bellori‘s Kupferwerf, eine Stilmätäigfeit, weldye 511

bem ächt Schlüter‘tchen l'caturalismus in ber 1Diebergabe ber

Dtlangen nicht recht tich tchicfen will.

Sehr Dieles auch in bieten Sälen trägt freilich völlig ben Stempel

Schlüter’tcher Kuntt. 50 bie reichen Daten mit ihrem naturalittitchen

pflan5enwerf, über ben @hüren bie Reliets, towohl bie figurenreihen

als bie prächtig in ben Raum getchaffenen füllgruppen, bie Kamin;

Kitchen mit ihrer theils garten, theils tchweren 2Irchiteftur, bie

Socfelnertäfelungen, bie ;Eachornamente in ben eigentlichen Bau=

gliebern. über biete let5teren telbtt tinb anbers gettaltet, 5eigen einen

mehr architeftonitchen 2lufbau, bie .Drotile tinb italienitch, bas

Detail, fatt genau entlehnt vom Dala550 Ditti in 5loren5, itt wuchtiger,

einheitlicher, pomphafter. üur eine gang genaue Dergleichung ber

motive wirb völlige Klarheit barüber geben fönnen, wie ttch bie

erbeit in bieten Käumen getheilt haben mag 5witdyen Schlüter als

bem Bauleitenben unb ben austührenben Kräften, beren 5ahl tehr

groß war unb unter welchen bem meitter wenig na<httehenbe Kräfte

tich befanben

33

5ur Kenn5eichnung ber Kunttart bes Zfieifters itt ber tchon

erwähnte Bau ber „alten Dott“ von betonberer IDichtigfeit. Die

£attabe (Sig. 30) ift von überaus eigenartigem (Entwurf. lleber

bem leicht gequaberten <ErbgetChof; erheben tich tchlanfe, mit fünf



  

Die „alte poft“. 159

ober fieben Binnen Pannelirte IDanbpfeiler, beten Knauf bem

jonifchen ähnlich gebilbet, jeboch mit einem bem Stoffgehänge

nachgeahmten Schmuclgliebe ner1'ehen. Diefe form entfpricht voll:

ftänbig ber beutfchen f;erfunft Schlüter‘s. lin ben gleichseitigen

Dresbener Bauten, namentlich an jenen bes von frember 1(unft

am wenigften beeinflußten Georg Bähr, finbet man bie1'e ®eftak

tung regelmäßig. 3n ber 2lchfe bes E)auptgefchofies finbet {ich

ein großes, burch 5tvei 63efchofie reichenbes Runbbogenfenfter. Die

Runbbogenverbachung über biefem, mit ben nach innen aufgerollten

Schned‘en am unteren (Enbe, ift eine von Sd)liiter mit Dorliebe Der;

wenbete form. Die 5enfter finb nach hollänbifcher Sitte lang

geftrecft, mit fchmalen, rahmenartig profilirten (ßemänben ver:

fehen. Üie IDanbflächen finb nach rein malerifchen 65runbfät5en in

;felber abgetheilt unb burch Relief:Runbbilö€r gefchmücft, welche

in ber Behanblung ben bei italieniichen unb beutfchen (ßolb:

fchmieben beliebten DIaquetten entfprechen. lin ein5elnen formen

wie am gan3en (Entwurf fieht man bie Zlbficht, felbftftänbig, in

eigenartigen ;formen 5u fchaffen, fich von ber E)errfchaft ber Regel

5u befreien. Hamentlich tritt biefe hervor an ben mertmürbig ge;

bilbeten jenfterbocfen unb am f)auptgefims, beffen ®lieberung

fübbeutfchen Bauten entfprechenb Hurvenlinien bevor5ugt. (Eines

jeboch fehlt ber ;fafiabe: bie eigentlich architeftonifche f)altung, bie

jeftigfeit ber ®lieberung. man glaubt ihr anfehen 3u fönnen,

baß fie bus 1Derf eines Bilbhauers fei, ber 5rvar geiftvoll 3u ent:

werfen verfteht, aber entweber abfichtlich ober boch aus 217angel an

Schulung ben gewöhnten ‚formen eine bem 5achmanne nicht eben

erfreuliche Umgeftaltung giebt.

Sehr beachtenswerth ift bie bilbnerifche 21usftattung bes

Bones. Ueber ber hohen thtita — auch bie Dorliebc für bie1'e

entfpricht anberen Sälüter’fchen Bauten — ftehen acht Statuen

”°" griechifchen ®ottheiten. 2111e jiguren haben lebhaften Schwung.

Schön tft berfelbe beionbers an ber minerva: ihr hehnbefröntcr

Kovf ift fiat? nach rechts, bie Bruft nach [ints gewenbet; bas

linie ift bus Stanbbein, bas rechte fpielt in ftarler Bewegung;

bus <Bemanb ift breit unb wuchtig behanbelt, eine lflantelfalte

auf bie E)üfte überfchneibet bie ®eftalt mit ficherer (Entfchiebem

heit. (Es ift eine ächte Barocfgeftalt, voll Eebcn unb bewegter
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Zlnmuth. 1)ie 1(ehrfeite ber Richtung offenbart fich im lieptun.

Die llmrißlinie wirb burch bie übermäßige muslulatur ber

mageren erme unb Beine beherrfcht, ber bärtige Kopf erfcheint

wie platt gebrücft infolge ber eigenartigen Schönheitslinie in ben

Barocfi‘öpfen, ber übertriebenen Betonung ber geraben Stirn

unb Haie. Diefe 2Irbeiten finb 5war anfcheinenb nicht von Schlüter

felbft, fo Doch ficher aus feiner Schule. 136)

jene plaquetten 5eigen Schlüter’s 21rt in ber Behanblung bes

Slachbilbes. (Es fmb Tugenben bargeftellt: ®egen bie Königsftrafge

bie IDachfamfeit mit £}ahn unb Sacfel, bie IDahrheit mit Spiegel

unb gebänbigter Schlange, bie Stärfe mit bem £öwen unb Richt:

fcheit (Sig. 40), bie ffreue mit einem E)unb (Sig. 41); unb gegen

ben Spreefanal bie Derfchwiegenheit mit bem Schwan, ben Singer

an ben mm Iegenb, bie. Schnelligfeit (?) mit Blitgbünbel unb

Delfin, bie Dünl’tlichfeit mit einer Uhr unb, wenn ich richtig beute,

bie Siebe. 3ebe Sigur ift umgeben von einem Hran5 ftilifirter

Blätter unb 3eigt gefchicfte (ßruppirung, ftari' bewegte Salten von

welligem IDurf, anmuthige, runbliche Srauenföpfe, nicht aber

eigentlich bebeutenbe 5üge.

Die (ßrunbrifganlage ber „alten Doft“ (Sig. 42 u. 43) entfpricht

ber ber größeren beutfchen IDohnhäufer jener 5eit, wie fid} beten

namentlich in bem bamals reicheren Dresben viele erhielten. Drei

große Räume nehmen bie hauptfront ein; hinter bem mittleren ift

ein Dorfaal angeorbnet, bie früh 5erftörte Creppe befanb fich rechts

von ber bas (Zrbgefchoß in ber zmm theilenben (Einfahrt unb

erhielt ihr Sicht vom ftattlichen £}ofe. 2luch biefer hat früh feine

alte (ßeftaltung eingebüßt. 3m ©bergefchofg befanben fich nur

Dienerfchaftswohnungen unb üebenräume.

T)as Sehenswerthefte im E)aufe bilbeten bis 511 bcffen 2lb:

bruch im Srühjahr 1889 bie Stuffbecl’en bes f)auptgefchoffes, obgleich

fie burch liebertünchung vielfach gelitten hatten (Sig. 44 u. 45). Diefe

3eichnen fich namentlich burch bie Sührung ber f)auptlinien aus.

(Eine gewiffe Heberfülle an Hrünmmngen, ein langes l}injiehen

ber gefchwungencn Kurven, bie in ihrem 5uge eine ftrotgcnbe Sülle,

etwas berb weiches, etwas von ben Sonnen ber Srauen Rubens”

haben. Der 21i’anthus ift nicht lang gefebert, fonbern cher ftachlig‚

vielsad’ig, bie Hartufchen finb mit befonberer “liebe breit unb

Gurlitt‚ 2lnbr. Schlüter. „
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mächtig ausgeführt, mit Reliefs gefchmücft, in benen fich bie

fri1'che meifterfchaft bes (Entwurfes in fräftigen runblichen formen,

fliifftgem, welligem ;faltentvurf, guter llusnüigung bes gegebenen

Raumes fenn5eichnet.

?

Zlm Schloßbau ‚befchäftigte neben ber Zlusfchmücfung bes

3nnern ben meifter ber llusbau bes Zliün5thurmes. Üiefer war

ba5u beftimmt, bie Behälter für bie ZDafierfünfte bes Euftgartens

511 tragen unb follte burch ein ®locfenfpiel ausgeseichnet werben,

welches ber König in k}ollanb getauft hatte.

Der plan, ben mün5thurm umsubauen, war ein alter. Dit}ler

{ah unb 5eichnete 1704 ein „Defiein vom flg. üehringen hinber:

lafien“, nach welchem ber alte öfhurm in ber höhe von etwa 28 meter

als rechtminfliger mutierl’örper erhalten bleiben unb barauf 5mei

Dildfterorbnungen mit vier in bie abgefchrc'igten <Eäen gefr‘o'pften

Säulen ben gefrhmungenen f)elm unb bie ben 8au abfrhIießenben

Hurhut tragen 1'ollten (Sig. 46). I)ieier plan mag, ba üering 1695

ftarb, vielleicht noch ber 5eit bes großen Kurfürften angehören,

welcher ihm befanntlich fieben jahre im (Zobe vorangegangen war.

Schlüter nahm ben plan auf unb 1'chuf 1701 einen (Entwurf,

welcher fich {chen burch eine reichere ®lieberung bes alten 2Tiauer:

förpers vom Hering’fchen unterfchiebfl‘") Der Soäel wurbe be:

beutenber ausgebilbet, an biefem eine flifche mit 5wei feitlichen

€hüren in llrt eines Eriumpfbogens angeorbnet. Die flußgötter

über bein Kämpfergefims ber l'tifche, ber Springbrunnen innerhalb

bietet beuten an, baß ber Ehurm Cräger ber Behälter für bie

wafferfünfte bes Schloßgartens fei. D%fentlich anbers als Hering

ge1'taltete Schlüter bie ©bergefchofie, benen er brei anorbnete. (Er

mochte Bebent‘en gegen bie 5u ftarfe Belaftung bes 11ntergefchofies

haben, welches aus bem alten Churm unb einer etwa I meter

breiten llmmantelung befielben beftanb. Daher orbnete er eine

luftigere Säulenitellung um einen fchmäleren mittleren Kern in

3wei ®eichofien an, bilbete bus britte als £aterne unb gab ber

Be!rönung eine faft an chinefiiche Dagoben erinnernbe, reich pro:

filirte Spitge, welche ein bie Hönigsfrone hoch haltenber Genius


