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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
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bes 17. 3ahrhunberts befefien hatte, finb fait burdyweg un:

bebeutenb. (Erft bie beftimmte Zlbficht auf Derbefierung ber Kunft=

verhältnifl'e unb bie unmittelbare Derbinbung polnifcher fürften mit

3talien fchuf IDanbel. Z'camentlich bie Zlnwefenheit bes Benebetto

@bescalchi, fpäteren Dapft 3nnocen5 XI. in polen, war hierbei

von (Einfluß. 21ber nach unb nach vollsog {ich ber llm1'chwung 511

®unften ber Üieberlanbe unb beten f)interlanb ;franfreich.

Dies 3eigt fich im» f)aufe ber Sobiesfi felbft.“)

?

3acob Sobiesti, ber Dater bes Siegers vor IDien, war ein

mann von reichem IDifien unb ungeheurem Dermögen gewefen, ber

mit "König IDlabislav VI. in bem 8eftreben wetteiferte, fein Daterlanb

mit Kunftt'chätgen 5u fchmücfen. Sein Schloß 5ulfiew war eines

ber fchönften im £anbe unb — was {chen etwas iagen wollte — in

5iegel aufgeführt. Seine reiche E)ofhaltung, bie 5ahlwohlhabenber

3uben, bie biefe ansog, gaben ber Stabt, welche an bas Schloß fich

anfügte, Bebeutung. Diel bewunbert aber war bas i)ominicanev

flofter, weIches {eine ®attin grünbete unb burch aus 3talien be;

rufene maler unb Bilbhauer 3u einem ber reichften in polen

machen ließ, namentlich aber bie 5ugehörige Kirche, beten “Kuppel

in Kupfer, beten Dächer in Blei gebecft waren Zlber trotg biefer,

mehr aus religiöfen wie aus i‘ünftleriichen (Empfinbungen erwachfener

Schöpfungen war bem 3acob Sobiesfi bie Kun1't boch wohl nicht

viel mehr als ein äußerer Schmuä bes fürftengleichen f)ofhaltes‚ ben

er in ber mitte eines gewaltigen Crofies hielt. Der Becher unb

eine rohe Drunffucht, wiifte Seite, benen meift bie jauft ober bas

Schwert ein jähes (Enbe bereiteten, eine E)errfchaft, bie fich auch auf

bie Deitfche ftüt5en 3u müfien glaubte, ber gewaltige 2lufwanb von

61cm; — lllles beutet noch auf E)albbarbarei.

früh wurbe {ein Sohn auf Reifen gefenbet, 1645 erfd)i0n johann

Sobiesti am hofe ber Königin 21nna von Better-reich in paris, ein

vornehmer junger Dole von jener natürlichen freiheit bcs Benehmens,

welche fein Doll ausseichnet, ein fchöner, ftarl'er Miami, befien (Er:

fd)einung bie frauen lebhaft für ihn einnahm. Seine £iebeleien in

Doris bereiteten ihm fpäter noch ernfte Sorgen. (Er betheiligte fich an

einer wegen ihres orientalifchen Drunfes viel bewunberten polnifchen



28 Der hof 30hann Sobiesli’s.

®efanötfchaft, welche öie fd;öne marie von ®on5aga als 65attin

öem König IDlabislaw 5ufiihrte. (Es war bies jene merfwürbige

frau, welche nach einanber mit 5wei Brübern ben Chron polens

theilen follte. Sie war öie fifrägerin fransöfifchen IDefens nach

öem Karben, fie milberte bie Sitten jener ®rojäen, von welchen

Zi"taöame be matteville fagte, fie befäßen in ihrer rohen Dracht

wohl Diamanten, nicht aber IDäfche. 3n5wiichen bilbete fich

Sobiesfi in ben Sälen ber f)ersogin von Siongueville in ben

“Künften öes Darifer E)ofes weiter. Diele jener männer, bie

fpäter 5ranlreich 5u bem vorherrichenben £anbe (Europas machen

halfen, waren in biefem Kreife jung, in welchem fich ber (ßlan5

frangöfifcher @apferleit unö ©pferwilligfeit, ber 5einheit wie bes

(Ebelfinnes wiberfpiegelte. (Eine ber frangöfifchen Begleiterinnen

ber Königin li”tarie £ouife war Zfiarie (Eafimire be la ®range

ö’2quuin. Diefe, bie dewägerin öes marquis von Bethune, bes

tpäteren ®efanbten 5ranfreichs in polen unb öie (Enfelnichte bes

marichalls von liiontigny‚ eines ber erften hofleute £ubwig’s XIV.,

erwählte {ich ber früh öurch feinen Reichthum wie öurd) feinen

Kriegsruhm 5u (Einfluß gelangte Sobiesli 5ur (5emahlin.

Diele frau echt Darifer Blutes war imgweifelhaft von großem

(Einfluß auf polen. 3hr gan5e5 Denfen unö Streben richtete fich

nach ber f)eimath. Der brennenöe <Ehrgei5, ber ihr f)er5 verfnöcherte

unb ihre 5rauenwiirbe beeinträchtigte, war barauf gerichtet, öurch

bie Krone Dolens für {ich unb bie .3hrigen eine Stellung neben öem

Sonnenfönige {ich 511 erwerben. Die ®röße bes Königs von ;franfi

reich fchwebte ihr ftets als ber 2Tiaa‘éftab ber eigenen Bebeutung

vor 21ugen, ihm gleich 5u fein, war ber ®eöanfe, ber ihre (Zhaten

beherrfchte. Die nornehme Kühle, mit ber ihre jreunöichafts:

werbungen in ;franlfreid) abgewiefen wurben, bilbete ihre bitterften

@nttäufchungen. “

Die Il”mchtentfaltung Sobiesfi’s begann, feit er von bem

(Entfatg von 1Dien 5urücfgel'ehrt war. Das fiegestrunlene polc

nifche Doll baute feinem E)errfcher Criumphbogen, als er IDeih;

nachten 1683 in Krafau nach nur viermonatlichem jer5ug mit

unermefilicher Beute eingog. (Es war unter {einer ‚führung ®ez

waltiges gefchehen. Der (Erbfeinb ber (£hriftenheit war in einer

1Deife gefchlagen, bat} er für alle 5eiten bas Dorwärtsbrängen
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vergafi. Iiie haben bie €ürfen feit jener üieöerlage vor IDien

wieber einen ;frieben gefchlofien„ ber ihnen Eanberwerb 3uführte.

3hr Reich war in’s innerjte mar? getroffen. polen hatte ent:

fcheiöenben Zlntheil an einem Siege genommen, öefl'en jrüchte 5tnar

Defterreich 5u (Ente famen, befien politij'che Beöeutung aber über;

all empfunben wurbe. £uöwig XIV. {ah mit 21erger unö üeib

nach 93ften, nach jenem f)albbarbaren, befien Ruhm jo hoch ftieg,

inbem er bem 'Kaifer, bem alten ;feinöe 5ranireichs, bie erme

sum Kampfe am Rhein frei machte.

?

Dolen ftanö {elten höher in ber meinung ber IDelt. i)er

Ruhm bes Königs unö {einer Eyeere verbarg öie tiefen Spaltungen

ber Republif: jene jchrnärenbe IDunöe ber Bauernjflaoerei, meldje

ben gungen Dolfsförper lähmte, jene unbesähmte freiheit bes Ritter:

ftanöes, ber burch fein Liberum veto jebe Staatsleitung 5ur Der:

5meiflung bringen mußte, jenen gänslichen mangel an ®emerbe,

E)anbel, Derwaltung, (Eintracht; polen war nicht mächtig, obgleich

es einen fiegreichen König unb ein ftarfes f)eer befafi.

les 30hann Sobiesi’i jpäter einen IDanbel im bürgerlichen

£eben feines volles an5ubahnen ftrebte, waren mieber bie E)ollänöer

jene Nation, welche er begünjtigte. znu ihnen fchlofg er hanbels;

verträge, ihre Schiffe waren es vor5ugsmeife, welche bie E)aupt=

ausfuhr aus Dan5ig beforgten, jene ®etreiöemengen weiter beföv

berien, welche öie [Deichfel auf breitem Rücfeh gegen floröen trug.

Don ihnen erfauften bie großen f)erren, was ihnen gut fo beliebten

Üachahmung fran5'o'fifcher Sitten nothwenbig erfchien. Sie brachten

auf ihren Schiffen Künftler unb Hunftmerfe in öas von 5ahb

reichen "Kriegsftürmen jchmer fich erholenbe Sanö unö ftatteten

es mit bem ®lan5 einer überfeinerten Kultur aus.

Den Hebermuth ber polnifchen (ßroßen, ihre föniggleiche, feinerlei

macht über {ich anert’ennenöe Stellung bewunöerten europäijche

Reifenbe ebenjo wie ben mangel fo vieles bejjen, was bieje für

vornehm, ja für nothmenbig im lieben hielten. Sie jahen jene

Canbfiße, in welchen bie eriten [Dürbenträger ber Republif „Qof“

hielten: „Rattennefter“, mit nieberen Riegelmänöen, hohen Stroh;
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bächern, burch beren Sparren ber Rauch {einen IDeg fuchte. Diele

„Schlöfier“ waren nur von pfahl5äunen, in 21rt ber {panifchen

Reiter, als ein5iger llrnfriebigung, eingefa’ßt unb unter1'chieben {ich

wenig von ben Üorfhäufern ringsum, bie, im Schmutg begraben,

gottigen männern mit grimmen Schnau5bärten, nathen Kinbern

ein trauriges heim boten. Der ®raf IDielopolsfi, ber ®roßfan5ler

von polen, bewohnte in Qbory bie Strohhütte eines £anbjun’fers,

ber (Er5biichof IDir5bicfi von ®nefen wohnte in einem ;fachwerfl

bau 5u (6ury. Kur {elten begegnete ber Reifenbe einem vereinselten

herrenfit5e, welchen 3taliener in Bacfitein errichtet hatten. im biefem

wirfte bonn meift bie lleberlieferung nach, welche fich auf ben

großen Scamossi begog, ber einit mit einer venetianifchen (5efanbtfchaft

in polen gelebt unb bort auch gebaut hatte. über auch biete häufer

waren im 3nnern meift leer, benn wenn ihre Bewohner sum Reidys:

tag ober auf ein anberes Schloß (sogen —— unb noch war gan5 polen

auf bem IDanberfufie — trug jeber bus Seine mit fort, wie aus

einem felblager, unb ichlug es neu auf, wo er 5u raften gebachte.

(Es war noch ein 5ug alten Sarmatenthums in bem merfwiirbigen

Dolfe. (ßleich ©afen erhoben {ich unter bieten f)errenfitgen Schlöfier

wie pulawy bei Kasimir5, bie trefilich gepflegte Befit@ung bes

®roß:]{ronmarichalls Stanislaus £ubomirsfi, beren Zlnlage um

einen Saal, mit hoher Dorhalle, reid) burch vergolbete ffäfelung,

malerei unb 2Tiarmor gefchmüclte 5immer >>ä 1’italienne« entworfen

war, clio eine 21nlage nach llrt ber fransöfifchen einftöcfigen Dillen,

welche bamals, feit ber (Erbauung bes Dalais Bourbon in Doris,

mobe 5u werben begannen. Der 65arten mit {einen @errafien unb

{einem prachtvollen Chor umfchloß biete Derle ber Baufunft. Ificht

minber reich war Dobohorce bei Broby, ein Bau von geichmacl’z

voller Zlnlage, ein 1Dohnhaus mit 5wei Heinen Danillons unb

einem fpitgen Üfhurm in ber Zfiitte, aus 5iegel errichtet, mit Steine

glieberungen, mehr eine Dilla als bas Schloß eines großen herren.

Den auf einem Berge gelegenen Bau umgren5ten 5eftungswerfe, boch

ichienen fie fait mehr sur 5ierbe als sur Dertheibigung gefchaffen.

i)en hof umgaben überbcclte 63allerien, bie Chore waren von

Säulen getragen, eine Kuppel erhob {ich über ber €reppe. 3n

ber mitte lag bie Kapelle, beren Kuppel bem Schlöfichen 2lnfehen

gab. Die reichen ®ärten vervollitänbigten bus Bilb eines vor;
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nehmen E)errenfitges‚ welcher ben frangöfifchen Reifenben Beaujeu

an St. Germain erinnerte. 2lber bie Zlufftänbe in ber llfraine

unb bie Streif3iige ber Hofacfen 3erftörten bas 5ierliche wert. Das

Schloß 3aworow in (Bali5ien verglichen bie polen fogar mit

Derfailles.

' 3

Die ®ewerbe, ber, E)anbel‚ aller E)anbwerfsbetrieb ber Stäbte

war in ben £)änben von lluslänbern. 3n ben E)anbelsplätgen

mifchten fich abenblänbifche Kaufleute mit ®riechen, 2Irmeniern,

Rumänen unb £evantinern. Die wichtigfte Rolle nahmen im

f)anbel bie f)ollänber‚ im (ßewerbe bie Deutfchen ein. (Ein fchweres

E)inbernifg für bus Sortfchreiten ber Kultur aber war bie firchliche

Unbulbfamleit: E)ollänber unb Deutfche waren 5umeift proteftanten.

Das (Befet5 verbot biefen bie bauernbe Z'tieberlaffung. Schwer laftete

auf bem gungen £anbe bas ®ewicht ber übermächtigen römifchen

Kirche.

3n ben armfeligen Dörfern, in ben Fümmerlichen, fich Stäbte

nennenben märften {ah man reiche Kirchen, welche flavifche hin:

gebung gettiftet unb mit äußerem Drunl' ausgeftattet hatte. polen

war, nach Beaujeu, fatholifch bis sum Zlberglauben. (Ein Diertel

bes Eanbes war im Befit5 ber ‘}{löfter unb ber 3efuiten. 3eber

Große hielt es für feine pflicht, ber Kirche Schenfungen 5u machen.

Das Del? barbte unter ber rohen Gewalt ihrer E)erren, bie 2Tiönche

wohnten bequem, waren geachtet, reich verfehen mit allen 65ütern.

Die weltliche 21rt ber Bifchöfe, ihre auffällige Cracht, ihre Cum?

fucht fiel felbft bem Reifenben auf, ber aus bem fittenlofen paris

Eubwig’s XIV. fam. Z°(ur 5u oft vermachten Reiche ihr Der:

mögen an E)rben sum fiachtheil ihrer gefetglichen (Erben Noch

heute ift bie Derehrungsart in polnifchen Kirchen eine anbere als

in italieni1'chen: man fügt beim (Eintreten ben Beben, vornehmc

Sünberinnen werfen fich vor ben letären ber £änge nach auf ben

Beben unb brücfen bas ®eficht auf bus Steinpflafter, welches ber

grobe Schuh ber Bauern befchmutgte, 3ebermann sieht ben hat,

wenn er an ber Chüre einer Kirche vorbeigeht!

So waren benn auch bie Kirchen Dolens bie hervorragenbftcn

Bauten. Beaujeu fanb um ‘Semberg bie 5eftungswerl'e aus
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®elbmangel unvollenbet, bie 'Klöfter aber in vollem Bau unb

an jenen Stellen errichtet, welche ftch 5ur Beidyie’ßung ber Stabt

am beften eigneten. man hoffte ficherer burch gute als burch

ftarfe ZDerl’e bie ffürfen ab5uhalten. Der ftänbige Begleiter bet:

römifchen Kirche in flavit'chen Sänbern waren bie maurer ber

norbitalienifchen Berge, jene werftüchtige Schaut von Bau:

arbeitern, welche einft ben Deutichen bie Renaifl'ance lehrten,

bann als ®ipier ihnen bie römifchen Sormen bes Barocf über;

mittelten unb heute noch an ben <Ziienbahnen ber gan5en IDelt

thätig finb. Sie haben bem 1iirchenbau ber öitlichen S‘Iänber eine

(Einheit ber ®runbform gegeben, bie nur leichte Schwanfungen

nach ben wechfelnben Richtungen bes mutterlanbes erhielt. 035

finbet fich ba wenig von ber geiftreichen Selbftftänbigfeit fübbeuticher

unb belgifcher Barocfmeifter, bie großen Dorbilber Dignola‘s unb

Dallabio’s werben in ermübenber 63leichförmigfeit wieberholt, bie

Bauten unterfdwiben {ich nur burch bie (ßröf5e, burch bie reichere

ober ichlichtere Zlusb'tlbung ber ®runbformen von einanber. ®as

Dresbener Hupferftichcabinet befit5t ein fäl1'chlich bem ®aetano OZhiaz

veri 5ugeichriebenes 5Fi55enbuch eines wohl oberitalienifdyen erchic

teften‚ welcher polen um 1700 bereifte unb ein Bilb von befien “Kunft

giebt. (Zr 5eigt bie Kirchen mit baroclem hauptfchiff, Seitenfapellen

5wifchen ben 1Danbarfaben, fchmalem €hor ober im beften fall eine

breiichit'fige llnlage mit Kuppelvierung ober eine Hachbilbung bes

(ßefü 511 Rom, bei bem {id} 5wifchen £anghaus unb (Eher ein

@uerfliigel mit Kuppelvierung legt — lel bies in trocfenen ‚formen

ber berb ge5eichneten Qrbnungen, 5wifchen burch aber beut1'che

Baroöfaltäre, Chorftühle, ®rgeln, E)errenftübchen‚ furs bie ffifd)c

lerei fait gan5 in jenen formen, welche bie bürgerlichen Kreife

unterer norbbeutichen von E)ollanb abhängigen Stäbte im 17. jahr;

hunbert ausgebilbet hatten.

?

IDarfchau erfchien Beauieu als ein Heft von ber (größe von

St. Üenis‚ obgleich es an ll'mfreis bie 2lusbehnung von ©rleans

habe. Die Stabt umgab ein Kran3 von ‘Sanbhäufern, in welchen

ber 2lbel währenb ber Reichstage {eine 5ufammenfünfte, {eine Seite

abhielt. i)ie alte Stabt bot bem Belchauer wenig Beachtenswerthes:
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niebere lfiauern, veraltete @hürme; ber ®raben {ehlte {egar‚ bie brei

€here waren fun{tlos. 21Is (Zitabelle biente bas Hönigs{chleß.

Dielleicht i{t be{{en fünfecfige ®runbferm eine Rüclerinnerung an

Caprarola, an Dignela‘s berühmte Schöpfung nahe bei Rom, bas

mufter eines fe{ten hau{es nach ben bamals neue{ten ®runb{ätgen

ber Belagerungsfunft. Die gothi{che Stabtfirche war burch einen

langen (Bang mit bem Schloß verbunben, welches 03igenthum ber

Republif, Siiä ber höch{ten Behörben war, unb von bie{er bem

König als Wohnung übermie{en wurbe, wie bem bogen von Denebig

jener Dala{t an ber Riva begli Schiavoni. Son{t war bie alte polni{dye

Qanpt{tabt arm an Hun{t{chmucf‚ Sie gleicht einer {chle{t{chen ober

{ächfi{chen Eanb{tabtz hohe ®iebelhäu{er, {chmale Bauten, bie {ich

um ben rechtwinfligen ZHarft unb in engen Straßen brängen.

hierin unter{&;eibet {ie {ich von ber platgver{chreenberi{dyen Bauart

{lavi{cher Qrt{chaften, mit ihren ein{töcfigen ®ebäuben, ihrem acfer;

bürgerlichen ®runbwe{en. 3nnerhalb ber lfiauern wohnten bamals

{chen in ben ein{t für ben Zlbel erbauten E)äu{ern Kaufleute, Hün{tler

unb Beamte. 3et3t haben bie 3uben bie{e verbrängt, bie früher am

„Zlii{tberge“ angefiebelt lebten. Die Der{täbte waren nach pelni{cher

IDei{e weitläufig angelegt. 3n bie{en hatte jet5t ber 21bel, hatten bie

Hlö{ter ihren Sitz. Breite, ungepfla{terte, im winter unergriinblich

{chmutgige Straßen wech{elten mit von Zliauern umgebenen ®ärten

unb großen f)öfen‚ welche 5wi{chen jenen von ®utsanlagen unb von

Schlö{{ern bie 2Tiitte inne hielten. (Es haben {ich im Dresbner Staats;

archive pläne {either Eyerrenfitge erhalten. 36) So bas baus, ber Bie;

linsi'i, ber 5amojsfi: es waren im be{ten ‚falle gmei{töcfige, breit aus:

gebehnte Zlnlagen, mit großen Räumen, einem in ber Zliitte bas gan5e

Stecfwerf burch{clmeibenben Dor{aal‚ an ben <chen je einem Zlusbau‚

ber noch an bie Ba{tionen mahnt, burch bie man bie llmja{{ungs:

mauern be{treichen wollte. 5u beiben Seiten ber f)öfe gegen {@ auch

hier bie mirth{chaftsgebäube hin, welche völlig länblich er{chienen‚

nur ba{5 {te außer ben Djerben unb bem Bebarfe für bas haus fein

Dieh beherbergten, unb bat} bie_££r{cheinung als ®utshof {ich nicht

3u {ehr bem gungen Da{ein aufbrängte. 3n bie{e f)äu{er, welche

burch ein paar pila{ter unb einen breiten, mit Reliefernament

versierten Q3iebcl {chen für reich ge{chmüjt galten, beren wichtig{ter,

bed) oft vernadplä{{tgter Schmucf ber weiße Zln{trich bes Dutg.es

ßnrlitl, Unbr. Schlüter. .)
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war, führten bie prächtigen herren ber föniglichen Republif jene

Darifer frauen ein, welche, wie marie £ouife von ®on5aga, bie

Kunft ber gefelligen form unb bie ber Ränfe, bie Drachtentfaltung

unb bie Sittenlofigfeit von ber Seine an bie IDeichfel getragen

hatten; in folchem E)aufe gingen bei einem Branbe bem ®rafen

5amojsfi für 3 millionen Einres Stoffe, ®eräthe, Silber 5u ®runbe,

für folches fpaus befchuf er in fechs Z'flonaten neu, was er an

einem Cage verloren hatte.

Beaujeu fagt, er fenne feine fo funftarme Stabt, als IDarfchau

war. Kur bus große Denfmal bes Königs Sigismunb III. (f 1632)

vor bem Schloffe erflärte er für ein gelungenes Kunftwerf: es war

eine jener Säulen, wie fie auf bem E)of 5u IDien, vor bem Rath;

haus 511 münchen unb auf bem (ßroßen Ring su Drag ftehen, ein

wer? von tiichtiger ;formenbilbung. ZDarfchau hatte aber fchon beffere

5eiten gefehen. 3th lag lljasbow, bas Schloß bes Königs IDla:

bislaw IV. (f 1648), oftmals ber Sig ber Reichstage, in Crümmern:

eine ausgebehnte Zlnlage, mit @."hiirmen an ben <chen, bie in

ben formen ben 3efuitenbauten Böhmens entfprach.“) Der maler

(Soma i)olabella, ein mann, ber aus 5weiter f)anb von Daolo

Deronefe feine Kunft erlernt hatte, fchmücfte biefen Königsfttg.

Die lfiarmorfäulen am portal ftnb bas meiftgerühmte an bem

jet5t 5u einer Kaferne ber ruffifchen ®arbe:®renabiere umgeftalteten

Schloffe. Z'cäher ber Stabt ftanb ber Dalaft bes Königs johann

Kafimir, gleich jenem 3erftört ober both vernachlc'ifftgt, weiter jener

bes (Broßfchatgmeifters von polen, ®raf morftin, beibes weitläufige

Bauten, von befcheibenem Kunftwerth. Much an Kirchen unb

Klöftern fehlte es nicht, namentlich nicht in ber Krafauer Dorftabt,

bie fich nach Süben längs bes E)öhenranbes an ber IDeidyfel hin;

30g unb einen prächtigen 11eberblicf nach Draga unb über bie weite,

unermef3liche (Ziefebene jenfe_its bes breiten 5luffes gewährte.

So alfo war bas tianb unb war beffen ßauptftabt, als Schlüter

in bie Dienfte bes Königs 30hann Sobiesfi trat. i)iefer felbft

war bemüht, auch bas Bauwefen feines £anbes 511 heben. Don ben

500 000 @hlrn.‚ welche er, ber „gei5igfte unb reid;fte König polens",

wie Dr. Bernharb Eonnor fagt, jährlich erfparte, ließ er „unter:

fchiebliche, feine E)äufer aufbauen, beibes, in Reuffen unb in anberen

®egenben bes Königsreichs; infonberheit aber lief} er brei meilen
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von IDarfdyau ein nettes Eanbbaus auffübren, welches Villa nova

genannt mirö unb {ehr prächtig ausge5iert ii“.

3

Da es ben polnifcben Hönigen verboten war, einen 5011 breit Boben

5u erwerben, hatte Sobersfi‘s ®roßftallmeifter matteus mateinsfi

 

 

 
 

    
{Hg. 3. Schloß willanom bci 1Dar1'cbau. (Brnnbrifi Des @l'hgßfd30fit‘s.

für ihn folcben erftanöen, worauf bas Schloß IDillanow (Sig. 3

unb 4) errichtet wuröe. Beaujeu fd)ilbe‘ti es in folgenber lDei1'e:

„Das Königsbaus ift von 5iegel errichtet, von gewöhnlicher

Bauart (d’un ordre assez commun), wenig f)öbe unb {ehr ge:

ringer Zlusbebnung. (Es beftebt aus einem f)auptgebäube (corps

de logis)‚ bus burd) 5wei paviflonartige Bauten abgefd710ffen wirb,

unb aus 5mei getrennten flügeln, welche ben Öof sum Dierecf

3*


