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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.
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Heben Dermofer aber waren noch anbere Sübbeutfche nach

bem Z'corben gesogen. jene Schule, welche bie Bauthätigfeit ber

“Klöfter in ben lllpenlanben hervorgerufen hatte, bie, von ffyrol

ausgehenb, Bayern unb Schwaben erfüllte, fanb in ber Bilbhauer:

familie Kern aus jorchtenberg ihren Zlnhalt.”) (Einer ber 3ahk

reichen meifter berfelben, £eonharb Kern, war 1648 in Berlin.

035 finb bies meifter von großer Sicherheit innerhalb ihres

manierirten Stiles, von einem ftarfen (ßefühl für reiche llmrißlinie,

heftige Bewegung, ausgearbeitete musfulatur, männer, welche bem

nieberlänbifchen 1Defen unb feiner ficheren Ruhe, feiner fortfchreiten:

ben Zlbflärung burch bie Zlntife unb feiner bequemen Runbung

einen leibenfchaftlichen, übertriebenen Schwung entgegenfetgen.

3m fernen ©ften war bie italienifche Bilbnerei vormiegenb.

polen33) war ihr ein altes Befügthum feit ber Renaiffance, welche

hier in ihren frühen (tagen ein von polnifch=nationaler (Einmifchung

faft unberührtes i)afein führte. lin Krafau, ®nefen, IDarfchau

fieht man “Kapellen unb ®rabmäler, bie fich von jenen 3taliens

5tvar hinfichtlich ber Dollenbung, nid7t aber hinf1chtlidy ber fünfte

lerifchen 21bf1cht unterfcheiben. Der 3efuitismus hatte fich faft aus;

fchließlidi ber meifter aus bem Süben bebient. Üas größte barocfe

Sculpturmerf bes £anbes, bie 1644 gefchaffene‚ 10 ;fuf3 hohe

Säulenftatue bes Königs Sigismunb in IDarfchau fertigten Coftante

fifencalla unb ber Bolognefer Bilbhauer (Elemente molli in fräfc

tigen italienifchen formen.“) ‘

So ftanben auch in ben @ftfeelänbern 3wei frembe Dölfer bem

nationalen Kunftbetriebe gegenüber, bie 3taliener unb bie üiebew

Iänber. £)ft genug war biefer ®egenfatg ein feinblicher. mit ben

3efuiten famen aus ben füblichen llbhängen ber 2Hpen ununterc

brechen jene fauftficheren Künftler, welche Sübbeutfchlanb bis 5um

“Erwachen einer nationalen Kunft, a[fo etwa bis 1680, völlig bee

herrfchten. Sie brangen auf bem Sanbwege vor, unb 5.rvar fann man

im 2lllgemeinen annehmen, baß ihr IDerth als Künftler mit ber

(Entfernung von ber heimath nachläßt. Zfian war an ben beutfchen

höfen, in ben großen '}{löftern froh, einen tüchtigen mann gefunben

511 haben, unb ließ nur ben ungenügenben weiter 5iehen. So fiebte

man bie €alente auf unb nur bie gröberen Kräfte wanberten in

bie ferne. Üie italienifchen Baufünftler, welche polen währenb


