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Schüler famen 5u 2lnfehen, wie er benn felbe in bem Kreife bes

3etöme Üuquesnoy unb 21rtus @uellijn eine fefte Stellung be;

hauptete.

Die Dermuthung, baß Schlüter am Bau ber Königsi'apelle

thätig gewefen fei, finbet Nahrung in bem Ilm$tanbe‚ baß wir ihn

fpäter in IDarfchau im Dienfte bes Königs antreffen. p. 3. mar;

perger, 18) in ber folge {ein ®enofie an ber llfabemie 3u Berlin, fagt,

er habe „unterfdpieblicfye Dalatia fowohl in, als außerhalb warfchau

angegeben unb ausgeführt“. Dort alfo, am mittleren {auf ber

mama, werben mit {einer @hätigfeit nach5ufpüren haben. Um

biefe aber 511 erfennen, bebarf es noch eines llmblicfes über ben

Stanb ber Kunft im llllgemeinen.

?

mu bem Beginn bes 17. 3ahrhunberts vollsog fich eine

Rücfmärtsbemegung ber europäifchen Kunft aus bem Horben nach

ihrem @uelllanbe im Silben. Das ;fortfchreiten bes reformatoriichen

®ebani’ens war burch bie 3efuiten sum Stillftanb gebracht, ber pro;

teftantismus war in Dertheibigungsftellung 5urüd’gebrängt worben.

mächtig erhob fich bie neu burchgeiftigte fatholifche Kirche unb

erfüllte bie ihr anhängenben Dölfer mit einem 5uge brün1'tiger

frömmigfeit. Spanien unb Belgien, biefe ftärfften Bollmerfe bes

3efuitismus, wurben bie Eeiter im fünftlerifchen Schaffen; fie gaben

bem nur mühfam 5u gleicher Stätte ber religiöfen Bewegung fich

aufraffenben 3talien tiefgehenbe 2lnregung. Don außen her, von

ben ®rensen ber Kampfgebiete, wurbe in bie römifche Kirche ber

erneute (Ernft hineingetragen, ber fie sur Durchführung bes währénb

bei: Renaifiance5eit fait hoffnungslos geworbenen Kampfes gegen

ben humanismus unb bie aus ihm gegogenen folgcrungen be:

fähigte.

Kurs vor Zlusbruch bes breißigjährigen Ringens in Deutfclp

Ianb befaßen norbi1'che Künftler ben maßgebenben (Einfluß in gang

Europa unb auch in 3talien. Rubens unb van Dyd’ Iehrten bort

einen gefunben Realismus im Bilbnif3; ®iovanni ba Bologna unb

jrangois Duquesnoy waren bie leitenben Bilbhaucr in ;floren5

unb Rom; Doufftn eröffnete ber flaturbetrachtung neue IDege.

Önrlitl‚ Nuhr. 5&lüler. 2
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für bie entfprechenbe (Entwicfelung ber Bilbnerei in ben üieber;

Ianben felbft waren namentlich Rubens unb Üuquesnoy7 von Be;

beutung gemefen. Q?rfterer, ber große meifter bes Colorits, ber

fräftigen 5eichnung, bes fchrvungvollen Realismus unb boch auch

ber ftilvollen Steigerung aller €ebensformen, wurbe nicht nur in ber

malerei ber £ehrer feines Dolfes, er fammelte auch 8ilbhauer

unb erchiteften um fich. (Er umfaßte bas gan5e Kunftfchaffen

feiner 0Seit unb brüclte es in bie formen feines (ßeiftes. Unter

ben Bilbhauern, welche fich feine Schüler nannten, ftehen am

höchften £ucas jaibherbe unb 21rtus @uellijn. 2Iber auch bie

Brüber 5rangois unb 3eröme Duquesnoy hatten ihm nahe ge;

ftanben. Seinem (Einfluß verbanfte es ber ältere unb bebeutenbere,

5rangois, baß er vom <Er5hergog 21lbert nach 3talien gefenbet

murbe, wo er bis an feinen ?Zob blieb. 2111 biefen meiftern hat bie

}{unftgefchichte ben plug bisher verfagt, meld)en fie ihrer Bebeutung

nach verbienen. man hat es fich nicht angelegen fein laffen, su er;

flären, warum in Bernini’s Hunft plöiglich ein norbifcher 511g Pam,

warum er bie gewunbenen Säulen feiner ”Kathebra von St. peter,

welche Duquesnoy mit feinem Sinne für plaftifdye 1Dirfung mit

Hinberfiguren 3noifchen l‘iaubwerf fchmiiclte, gerabe in biefen, für

3talien feltenen, im Z"(orben heimifchen formen ausftattete; warum

in ber Cribuna bie IDolfen unb Q?ngelchöre erfcheinen, bie im

Z"(orben längft fchon erfunben waren; warum plöt5lich bie malerifche

“Hunftauffaffung ben architeftonifchen ®runb5ug burchbrach, welcher

Bernini fonft ftets eigen blieb. llnb trotg ber barocfen Neigungen

war Duquesnoy ber ;S-'reunb unb Stubiengenoffe Douffin‘s. lluch

er vertiefte fich in bie 2lntife, fuchte an ihrer (Einfachheit 511 lernen,

ihre llnbefangenheit in fich auf5unehmen. Seine berühmten Binbev

figuren fprechen hierfür, jene heiteren, vollfaftigen IDefen, weldye

benen bes Rubens entfprechenb, in einer über bas Sieben hinaus;

greifenben ®efunbheit ein von ben Befchtverben ber IDelt unb ber

eigenen Hnbeholfenheit unabhängiges Dafein führen.

lluch Bernini’s fo außerorbentliche feinheit in ber Behanbe

lung bes Bilbniffes ift von ben f(ieberlänbern beeinflußt. {Die in

ber malerei‚ fo hatten biefe fich auch in ber Bilbnerei eine fräftige

Sicherheit in ber 'Darftellung bes menfchlich=®igenartigen errungen.

3hre fünftlerifche Zlbficht mar bie (Ergrünbung unb IDiebergabe
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bes einselnen jch mit allen {einen Dor5ügen unb Sonberbarfeiten.

über mehr unb mehr wurbe bie (Eigenheit E)errin über bas bar:

geitellte IDefen. mit ber 2qumerffamfeit auf bas Befonbere in

ber menfchlichen <Zricheinung wuchs befien (Einfluß, fam es 5ur

bevor5ugten Darftellung gerabe biefes, sur IDiebergabe eines ge:

fteigerten, erhöhten Dafeins. llnb wie sum (Erfafien eines menfchen

ein fchneller BIin better geeignet ift als bie ftetige 65enauigfeit etwa ber

photographifchen mafchine‚ wie es für jene 5eit nothwenbig wurbe,

bus Dortrait in einem beftimmten 2Iugenblicf feft5uhalten, um ihm

bamit {eine (Eigenart 5u fichern, fo Pam auch in bie Bilbnerei bus

ber “Kunft jener 5eit innewohnenbe Streben sur (ßeltung, bie

wirfung für ben erften Blicf bes Befchauers 5u geftalten, auf bie

Heberraichung bes 21uges , bas (Erftaunen bes Betrachtenben, bie

fchlagenbe IDir?ung hin 5u arbeiten. Darum wurben bie haftigen

Bewegungen in Stein unb metall feftgehalten‚ fliegenbe 65e=

wänber, ftürmi1'cher llusbrucf ber Köpfe — (Erfdyeinungsformen,

bie meift richtig beobachtet finb, aber bem biefer "Kunftgrunbfätge

@ntwöhnten als Hebertreibungen unb Der5errungen erqueinen.

Bernini‘s (Eigenart unb Ruhm beruht mit barin, baß er im höchften

(Brabe ber Bilbnerei ben 5ug ber Hugenblicflichfeit gab, baß er

eine Schnelligi‘eit bes Huges befaß, welche ihn befähigte, formen

in ben rafcheften Bewegungen feft5uhalten unb nach5ubilben.

Die norbifchen Künftler fchwanften 5wifchen bem IDefen bes

Bernini unb bes Rubens. IDährenb ber fransöfifche Bi1bhauer

Duget fich gang bem [eibenfchaftlich bewegten 5uge ber 3taliener

hingab, folgte ber Üieberlc'inber @uelljin ber 2lrt bes Zlniwerpner

meifters. Nur!) {eine ®eftalten fmb von feuriger Sinnesart. 21uch

fie 1'mb heftig bewegt, in fühnen Stellungen. liber bie formen be;

halten einen ruhigeren ;fluß, fie bauen fich flarer auf, fie {mb finn

licher, Iebenswahrer, einfad7er empfunben. Schon ihr nieberiänbifch

fettes jieifch, ihre innere Behäbigfeit unb Selbft3ufriebenheit unter:

fd)eibet fie von ber über menfchliches maaß gefteigerten 65efühls:

{Chwc'irmerei ber römifchen Kunftart. 3n geiftiichen wie in weltlichen

Singen harmlofer fich äußernb, entbehren fie bes Büfierfinnes unb

ber ®[uth bes Sübens. Iiamentlich ift über @uelljin‘s llrbeiten

bie ;frifehe lebenbigen ®enießens gegofien. <Er war es, ber

bie Bilbnerei ber Rubens’fchen Schule aus fatholifchen Sanben

2*
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nach Zlm1'terbam trug, in bie große protet'taniifche Seeftabt, welche

bamals wie feine 5weiie ben melthanbel beherrfchte. Somit wurbe

fie ihrem urfprünglichen ®ebiete, ber heiligenbarftellung, entsogen .

unb weltlichen Dingen 5ugeführt. IDährenb jaibherbe‚ bern 5uge

ber belgifchen Baul’un1't folgenb, von Rubens 5u barocferem Schaffen

überging, ben 3talienern {ich nähernb, I:}eiligenftatuen von über:

triebener Eingabe an bus (ßebet fchuf, füllten @uelljin unb {eine

®enofien bas Rathhaus 511 2Imiterbam mit einer Schaar heiterer

(Erfcheinungen, in berber IDeltlichfeit ftrotgenben ®ottheiten, mit

einer Stille burchaus naturali1'tifch behanbelten ©rnaments, mit

(Behängen aus IDaffen unb ®eräthen, Dflan5en unb €hieren, in

welchen allen {ich bie unheftochenen Sinne wie bie breite Behähigz

feit bes Hieberlänbers föftlich offenbaren.

?

Bas Rathhaus 5u 21mfterbam“) wurbe für ben gan3en Z?orben

ein maaf5gehenbes IDeri‘. 21n räumlicher 2lusbehnung gewaltig,

wegen ber 5ahl unb ber ®röße ber für ben ®efchäftsverfehr be»

{timmten (Bemc'i<her viel bewunbert, ift es boch in ber 21rchiteftur

von einer überrafdyenben Schlichtheit. Der ftrenge Sinn bes

proteftantismus in {einer Derftanbesmä‘éigfeit unb Z'ciidyternheit

fpricht {ich in ihm aus. Seit bie IDaffenruhe mit Spanien ber

Siabt 1609 bie 21r1ne frei gemacht hatte, feitbem 2lntwerpens

E7anbel überwunben, bie f)anfe burch ben Krieg brach gelegt

worben war, bie oltinbifche Colonie bem mutterlanbe ungeheure

Dortheile 5uführte, wuchs bie (Einwohnersahl 2lmiterbams auf

100000 Seelen an. Kur paris, £onbon unb I'(eapel wetteiferten

mit ber hollänbifchen £}auptftabt. 2ln Reichthum bes Bürger;

ftanbes, an Chatfraft im hanbel, an lIm‘fang ber Besiehungen

5ur gan5en entbecften IDelt war aber fein £)rt jener Stabt über;

legen, beten 3nneres von (£anälen burch50gen unb in allen

(Eheilen für ben Seehanbel eingerichtet war. 2lber bach fam es

hier nicht 5u einem Kunfileben, gleich bem von Denebig, ber in

vielen Bingen io verwanbten Qanbelsrepublif. IDohl entftanben

an ben (ßrachten, 5wifchen ben alten Bacffteingieheln Bauwerfe

in ben neueren ftrengeren formen pallabianifcher 21r€hiteftur,
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wohl war man ficb mit Stolz, ihrer Regelricbtigfeit bewußt, aber

für eine große, fürftlicbe Darftellung öes Reicbtbums‚ wie in 3talien,

war ber Kaufmann bes Z'(orbens 5u nüchtern. Statt ficb 5®Iöffer

\3u bauen, errichteten bie reichen Zlmfteröamer 5ierlicb abgetbeilte

(Bärten mit fteifen Sanbbäufern; {mit für großartige Dracbtentfab

tung ibr Dermögen su verwenöen, 5ablten fie bis su 13000 fl.

für eine €ulpen5wiebel; ftatt an ber (ßröf3e ihres Befit;es ficb su

erfreuen, bemübten fie ficb benfeiben bürgerlicb bequem uni) reinlicb

3u halten. 1Däbrenö briiben im fatbolifcben Belgien öie Kirchen

ficb mit Kunftweri’en füllten, waren es in E)ollanb bie Scbiitgen= unö

®ilbenbilber, welchen bie Hunft ficb vor5ugsweife 5uwenbete: bort ein

religiöfer jbealismus, bier bie Kraft bürgerlichen Dafeins, bie

Darftellung ber wirfenben männer im Staatswefen; bort ein auf

bem Realismus ficb aufbauenöer jbealismus, bier ein auf ber iöealen

1Deltauffaffung bes werftbätig=niitglidyen Dafeins begrünbeter, un:

verfälfcfyter Sinn für bas Chatir'icblicbe, IDirflicbe!

50 offenbart ficb am Zlmfterbamer Ratbbaus ber ftreng bürgen

liebe (6eift ber Stabt. 21lles ift an ibm woblgeorbnet, ber (ßrunb:

ri8 mit böcbfter Sorgfalt ausgebilbet, bas Ziebenfc'icblicbe unterbrücft,

bie 5wedmäßigfeit sum f)errn über öie ®eftaltung gemacht. 3n

jener 5eit Löollanös‚ in welcher bie freieren Regungen in ber Kirche

unterbrücft wurben, ein ©lbenbarnevelb auf öem Blutgerüft ftarb, ein

f)ugo ®rotius im (ßefängniß fcbmacbtete, weil fie über bie mehr

aber minber läppifcben tbeologifcben Streitigfeiten ficb nidyt wie ihre

Q3eitgenoffen ereifern fonnten -— in biefer 5eit liebte man es auch in

ber Baui‘unft {ich an fefte ®efetge, an unumftößlicbe Dogmen 5u

halten. llnb biefe fanö man in ber Zlntife‚ in beten <Erflärern Ditruv,

Dignola, Dallabio. Die let3ten Refie ber frifcberen Renaiffancefunft

f)ollanös fcbwanben vor ber faben Regelricbtigfeit babin, welche flcb

nun aller Bauten bemäcbtigte. 21mfterbam ift voll von (Biebelbäufern

in fperriger, nüciyterner Dilafterarcbiteftur, mit gewänbelofen, lang

geftrecften _fenfter'n unb einigen naturaliftifcben Blumengeblingen in

Relief als ein5igem 5cbmucf.

Die Habibeit bes bollänöifcben f)anbelsgeiftes offenbart ficb in

biefen Bauten, beten Syftem Dingboons in einem großen Kupfer;

werte barlegte.”) Zlucb bas Ratbbaus 3eigt nichts 21nberes als eine

llebertragung jener formen in's ®rofie. 655 äußert fid) nicht als
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bas IDerf eines ftarfen, leitenben IDillens, fonbern als bas einer

Republif, einer Dielheit von (ßleichberechtigten.

So ftehen 2Irchiteftur unb Bilbnerei an biefem Bau in einem

ungelöften (ßegenfatg. Die breite ;fiille ber plaftifchen ;formen burch;

bricht baher auch überall bie von ber Baufunft beabfichtigte IDirz

fung: nicht ber erchiteft ift ber E)err im Bau, ber Bilbhauer

macht ihm ben Ruhm ftreitigl Das Rathhaus ift faft mehr eine

Schöpfung bes 21rtus @uelljin als bes 3acob van (Eampen!

?

Die Dermittlung 5mifchen ben hier noch gegenfc'itglich 5u

einanber ftehenben 'Kunftanfchauungen gaben bie in ber 5meiten

hälfte bes 17. 3ahrhunberts auch in ben üieberlanben einfluf3reich

merbenben ;S-‘ran50fen. Much fie waren leibenfchaftliche Derehrer

bes Flafftfchen ®eiftes. Sranlreich unb f)ollanb wetteiferten bamals

in ber <Ergrünbung ber alten Hunft. 2Iber bas reichere nationale

Sehen von Doris unb bie Derfe15ung bes gan5en Sanbes mit

bem (ßeifte bes 3efuitismus, bes finnlich erregten “Katholicismus,

hatte eine vollere, faftigere, frifchere Hunft hervorgebracht, hatte

bewirft, baf3 bie (Erfcheinungsformen, bie fich in @uelljin unb

Campen noch gegenüberftanben, bort 511 jenem einheitlichen Kunft:

gebilbe wurben, welchem Derfailles feine 2Iusfchmücfung verbanft.

Der Flaffifche (ßeift hatte sum €heil aud) bie belgifchen Bilbß

hauer erfaßt. (Er trat überall bort hervor, wo er auf nermanbte

Strömungen in ber Baufunft ftie’ä. Sein eigentliches wirfungsfelb

eröffnete fich erft, als er in paris Boben fanb. Seit Rubens bort

ben Sugembourg ausgemalt hatte, beginnt ein erneutes IDirfen bes

belgifchen (Einfluffes. Die geiftigen Strömungen unter Eubmig XIV.,

namentlich fett bem Siege ber Devoten, förberten benfelben mächtig.

(Er begegnete fich mit bem Barocf 3taliens, beffen Dorfämpfer Sebrun

war. über in paris mäßigte fich an bem gefchulten formenfinn ber

frangöftfchen üation bie wilbe ®luth, ftellte fie fich unter bie ©bhut

ber Regel, wurbe fie höflfch, wie es ber Hatholicismus geworben war.

Die nieberlänbifchen Bilbhauer in Darts, an ihrer Spi15e martin van

ben Bogaarb, ben man bort Desjarbins nannte, folgten ber von

Doume eingeleiteten dewenfung 511 ftrengeren formen, ohne ben
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unbefangenen Katuralismus auf3ugeben, welcher öamals öas Sonber:

gut ber flieöerlänber gemefen 5u fein fcheint.“)

3n Deutfchlanb hatten öie fiieberlänöer bie DIaftif völlig be:

herrfcht. 2Intonius be 5erun,“’) 2lleganber Colin?) 2lbrian be

Dries,“) peter (Zanöib‚25) E)ubert (5erharb, ®erharb E)einrich“)

unb 2lnbere übertrugen hierhin jene Kunft, welche ®iovannt ba Bo:

logna, ber Sohn einer ben fpanifchen flieberlanben bena®barten

Seeftabt, Boulogne‘s, in Sloren5 ausgeübt hatte. 21uch in Deutfchlanö

war ber nieberlänbifche (Einfluß nicht rein, auch hier hatte es

italienifcher Dorarbeit beburft, um bie mifchung von Stilgefühl

unb Z'(aturalismus lebensfräftig 5u machen, öie fich in ben fcharf

um5eichneten‚ gefchloffen entworfenen ®eftalten ber meifter ber

beutfchen f)ochrenaiffance fenn5eichnet. über nun einmal bem

Schönheitsempfinöen ber beutf©en Z'tation nahe geführt, erfüllte fie

beten Sinn auf lange 5eit in vorbilblicher Kraft. 3n breiter menge

fchloffen fich, namentlich in Sübbeutfchlanb, bie Bilbhauer ber Sd)ule

öcs (ßiovanni an. Sie fchufen eine Kunft, welche auf bie Z'(ieöer=

länber unb in letgter £inie ungleich mehr auf Sanfovino nnb bie

®beritaliener 5urücf3uführen tft, als auf michelangelo unb auf

bus römifche Barocf.

?

<Erft nach bem breißigjährigen Kriege wuröe bas Baroct in

Süööeutfchlanö mächtig. 3n Qefterreich begann eine ttalienifche

Bilbhauerfchule ftch ein5urichten. Das beöeutenöe IDirfen bes

Zlntonio Dario 2’) in Sal5burg, ber feit 1664 für @r5bifchof

®uibobalb ben hofbrunnen, eines ber größten Schmucfvoerfe biefer

ert auf beutfchem Beben, erri®tete, war hierbei von entfcheibenber

IDirt‘ung. 3n IDien fanben Bolognefer meifter erbeit unb

<Einfluß, in Sachfen hatte ber Komasl‘e üoffeni fchon vor bem

Kriege eine Schule gebilbet. Ilm bie acht;iger Jahre traten öann

beutfche Künftler in ben Dorbergrunb uni) wuröen auch für 2701761

beutfchlanö bebeutfam. 2115 typifch für fie mag ber ®berbayer

Balthafar Dermofer 2”) gelten, ber in Berlin unb Dresben fich einen

weithin glän5enben Z'(amen erwarb. jener 30hann llbam Il)eiß=

firchner‚”) welcher bas Schloß (Eggenberg bei (ßra5 mit im ®eifte

Eitian's gehaltenen (ßemälben fchmücfte, unb ber neben ber bei
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rühmten Stuccatorenfamilie ber (Earlone 3") 3uerft {eine jenfeits ber

21lpen erlernte 'Kunft als Üeutfcher sur ®eltung brachte, war {ein

frühefter Sehrer gewelen. Bei biefem hatte Dermofer eine tüch;

tige 5eichnerifche ffechnif unb eine ftilvolle Zluffafiung ber 5igur

erlernen fönnen. Später wanbte {ich ber junge, 1650 geborene

Hünftler nach Salgburg, bem glän5enben Sterne Dario’s 511. Üort

lernte er an jenen meifterhaften (ßeftalten, ben von leibenfchaftlichem

Schwung bewegten Sluf5pferben, ben rieligen menfchenleibern bie

„freiheit in ber Behanblung ber augenblicllichen Bewegung. Diet;

gehn jahre lebte er bann in 5loren5, wo er in ben Bannfreis

jenes mannes trat, befien gewaltige Begabung bamals alle Zluf;

ftrebenben an {ich sag, bes Dietro ba Cortona. (Er arbeitete wahr;

1'cheinlich mit an ben berühmten Decfen bes Dala530 pitti, ben Der:

bilbern für ‘Sebrun’s 2Iusfchmüäung von Deriailles, benn er befanb

fich im Üienfte bes (Broßhergoges, bem er auch {eine Kunft in

Behanblung bes (Elfenbeins lieh. Zluch große ftatuarifche 2lrbeiten

fielen bem beutfchen theifter in Sloren5 5u.

Dort lernte er bie bamals mobifche Hunlt 3taliens fennen

unb übertrug fie an bie norbbeutlchen E)öfe. 5unächft nach Dresben,

wo er {einen Ruhm begrünbete, nicht nur burch {eine Kunft, fonbern

auch burch {eine ]:(ünfllerlaunen. 3n ben jahren 1704—1710,

in welchen ber norbilche Krieg bie liunftthätigt’eit in Sachfen brach

legte, war Dermoler in Berlin. IDas ber meißelfertige “Künftler, ber

vielleicht bamals ben bebeutenbften Ruhm in Deutfdylanb befaß, bort

getchafien, wifl'en wir nicht. (Es Iafl'en {ich nur Heine 1Derfe nachweifen,

an benen er feine Sicherheit in ber Behanblung bes marmors 5eigte.

2ln {einen werfen tft leles in Schwung unb ftürmifcher Be;

wegung. Zln ben weiblichen Römern tft bas fette ®latt, bie

weiche Runbung auf‘s f)ödyfte getrieben. ®as „l‘lalfifche Drofil“

führte 511 eigenthürnlidyem 5ufpitgen ber Kate, bie £)interföpfe

wurben flach gebilbet, bie hälfe unb alle ®liebmaßen lang.

Das 3beal, welches burch Dermofer’s Schüler 3. 3. Ränbler

in bie Dor5ellanfiguren übertragen wurbe, 5eigte fich in {einen

IDerfen. Die Bewegungen finb heftig unb bach füinch. üoch

ftiliftifcher finb bie männer. Namentlich ®reife finb beliebt:

musfelballen ohne verbinbenbes fett, nerrenfte Eeiber, magere,

fehnige, geftrecfte (6eftalten. ZIber ber ;qu3 ber Sinien ift ftets
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meifterhaft, öie Unatomie außeroröentlich ficher. Das (5emanb tft

in breiten ‚flächen mit fcharfen falten gebilöet, {ehr reich, oft

fnitterig im IDurf. Die Zlbficht ift nicht bie bes Haturalismus,

wie bei ber Hieberlänöit'chen Kunft. (Es ift öem jbeal ein über;

mächtiger (Einfluß auf bie form eingeräumt. Zlber es ift weniger

ein geiftiges jbeal als ein förperliches. Dermofer fchafi't 5war fait

nur allegorifirenbe ®eftalten, aber {eine 21llegorie besteht {ich nicht

auf tieffinnige Dinge jonöern auf alltägliche <Erfcheinungen. Sie i1't

berb, oft roh. Das beutfche IDefen jener 5eit tritt 5u (Sage: öie

£uft nach lluffallenbem, Beionberem, öie fiir feinere llnterfchiebe

fchmerer 5ugc'ingliche ert ber im Kriege verrohten üation, bas

Suchen nach 5ucl'enbem ®efichtsausbrucf unb nach ftarfer (Er:

ichütterung ber Herven. Damals gingen über öie beutfchen Bühnen

bie von furchtbaren IDorten un?) @haten triefenben, bombaftifchen

Stücfe bes £ohenftein un?) (ßryphius; öie beutfche Baufunft er;

freute fich ber ftärfiten formen: ber gewunbenen Säulen, ber über

bie ®efimfe meggreifenben (Eonfolen unb öes 5meifellofeften Realis:

mus, fei es an (Berippen ober an Blumengehängen — überall trat

bie Derhärtung ber E}er5en hervor.

3n Dresben hatte Dermofer {chen eine nicht unbebeutenbe

"Kun1'tiibung angetrofien. Dorthin war burch llielchior Barthel

venetianifches (Empfinben verpflan3t woröen. Dieter mer?müröigc

Künftler war in Rom 5u (Ehren gelangt, hatte in Denebig bie

eigenartige (Brabpyramibe bes malers Welchiore San5a in 55.

(Biovanni e Daolo mitten 5tvifchen bie meiftermerfe öes £ombarbi

unb Eeoparbi gefetgt unö für Balthafare Songhena, ben großen

Barocfbaumeifter, bas gewaltige Denfmal bes Degen 65iovanni

Defaro in S. maria bei ‚frari ausgeführt“) unb babei fich gang

erfüllt mit bem formenüberflu5 unb bem Fecfen Haturalismus ber

Denetianer Schule. Dann war er nach Dres—ben 5urücl’gefehrt, wo er

®rabmäler von einer Un5meifelhaftigfeit ber 1Dahrheit ausführte,

bie fich bis in bie IDiebergabe ber legten @horheit bes A la mode-

IDe1'ens erftrecfte. über {chen 1674 ereilte ihn ber Q'ob.

le5 has Dalais im großen ®arten errichtet murbe, war öie

Sculptur aber fchon mieber in bie Bahnen ber l”(ieberlanbe ge:

Ienl‘t, 3eigen ftch bie fetten, runölichen formen, welche Rubens bie

weit als fchön su erfennen ge5wungen hatte, an ben öie Üifchen

bes merfmürbigen Baumerfes füllenben Statuen.


