
Das polnifche Doll. 3I

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



30 polnifahe 1flöfter.

®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:


