
II.

$m jahre 1694 i‘am Schlüter nach Berlin. Die llrfachen‚ warum

er nicht in Sobiesi‘i‘s Dienft eintreten wollte, erfahren wir

nicht. (Es bürfte bie llnficherheit bes Königs felbft unb bie (Be:

häffigfeit ber fatholifchen Kirche gegen ben Droteftantismus gemefen

{ein. Konnte fich Schlüter boch nach polni1'chen (ßefetgen in IDarfchau

nicht einmal anfäffig machen. Balb nach {einem fortgang ftarb

ber Befreier von IDien unb verfiel polen auf’s Neue troftlofen

politifchen IDirren.

21m 25. juli (4. Zluguft) 1694 trat Schlüter in furbranben:

burgifdye Dienfte. Das Diplom unb bie fonftigen ba5u gehörigen

2Icten bringt Klöben“) im IDortlaut. IDir ert'ehen aus ben;

felben, baß bem Hurfürften Schlüter‘s gute IDifienfchaft unb

<Erfahrenheit in ber Bilbhauerfunft gerühmt werben fei‚ Daß er

Bemeife {einer Kunfi vorher fchon bem ;fürften gegeben, ift mithin

nicht gefagt. (Er wurbe als Bilbhauer unb als £ehrer in

ber 5u griinbenben Bilbhauer:llfabemie mit 1200 Chalern jährlid7

angeftellt. 21m 13. (25.) 21uguft wurbe beftimmt, bem „E)ofbilik

hauer Schlüter“ {elle „bus Beftallungs=9atent ohne Be5ahlung ber

marinenz3ura“ geftempelt werben, b. h. er folle jene llbgaben

nieht 5u 5ahlen haben, welche ber große Hurfürft 1686 angeorbnet

hatte, baß nämlich 3eber, ber eine Bebienung, Deriorgung, Stanbes:

erhöhung ober ®nabenbeseugung erhielt, einen beftimmten Cheil=

betrug sur (Erhaltung ber afrifanifchen Compagnie unb ber ber:

felben bienenben ‚flotte 5u entrichten habe.

Schlüter hatte burch bie Zlnftellung {eine Il)iinfche fait voll:

ftänbig erreicht, benn aus einem unbatirten Schreiben, welches er
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vor feiner Zlnftellung an ben Hurfürften richtete, geht hervor, baß

biefer ihn 5war aus polen „verfchricben“ hatte, bat} Schlüter aber

ohne fefte Zlnftellung vom E)ofe johann Sobiesfi‘s abgereift war.

I)ort waren ihm 1000 Chaler ®ehalt geboten. 21ber er hatte

fich „aus gewiffen llrfachen“ nicht verbinblich machen wollen, hatte

wegen bes theureren £ebens in Berlin 200 (Zhaler 5ulage su bem

polnifchen Zlngebot geforbert unb auch nody für bie Reife unb

5ehrung in Berlin eine 21uslöfung erbeten. 2Ill bies war ihm

erfüllt werben.

?

Der große Hurfr'irft war am 9. 2Ttai 1688 geftorben, fein

Sohn, 5riebrich III., war ihm auf bem Chrom gefolgt. Dieter

ftanb in ben Ietg.ten jahren nicht eben in guten Begiehungen 5u

feinem Dater. Der Rath feines Dertrauten (Eberharb von Dancfeb

mann brachte es aber bahin, baf3 ber neue jürft fich bewog, „bas

llnrecht, fo ihm als Kronprin3 wiberfahren, su vergeffen“. Die

ernften (Erlebniffe feit feiner ;flucht im £)erbft 1687, bie ergreifenben

Dorg(inge ber let5ten IDod)en am Sterbebette bes großen Be;

grünbers ber branbenburgifchen Zflacht hatten ihn befeftigt unb

ertennen gelehrt, wie wichtig es fei, beffen Bahnen weiter su

wanbeln, wie fchwierig, ben Staat auf jener höhe 511 erhalten, auf

bie ihn ein weifer unb ftarfer herrfcher gebracht hatte. Dancfeb

mann wurbe halb 5um ®eheimen Rath ernannt, fein wachfenber (Ein;

fluf'3 beftär’fte bie Stätigt’eit ber politifchen <Entwicfelung; bie Chaten,

bie Zlbfichten bes großen Hurfürften bilbeten bie von ihm in immer

neuen IDenbungen in ben Dorbergrunb geftellten IDegweifer für

bie neue Regierung. Dem ausge5eichneten Staatsrechtslehrer

Samuel von Dufenborf eröffneten ftch bie geheimften Schreiben ber

21rchive, bamit er, bie (ßebanfen bes verftorbenen ;ftirften ergrünbenb,

fie 5ur Richtfchnut für bie folge5eit mache. Da5 Buch von ben

„thaten bes ®rofäen Hurftirften“ ift als ein Bilb ber Dergangenheit

bes Staates unb als folches als ein Dorbilb ber p5ufunft geplant

unb burchgeführt. Der Hurfürft unb Dancfelmann waren fich

bewußt, bat} fie fich felbft ehrten, inbem fie bie glan5volle (Er;

fcheinung 5riebrich IDilhelm’s ehrenb ber üachwelt vor Zlugen

führten.
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les Schlüter nach Berlin fam, befanb Branbenburg fich noch

im Kriege mit ;franfreich. Das jahr 1694 war aber arm an

(Ereignifl'en gewefen. 11eberall griff bie politif hemmenb in bie

Bewegung ber €ruppen ein. Schon bamals, vielleicht {chen feit

1686, regte fich in bem Kurfürften ein geheimer 1Dunfch, welchen

er nur 3ancfelmann mittheilte, ber aber {eine gan5e läanblungsweife

beeinflußte.

Bei einem ;fefteffen im „haus am Bufch" im E)aag war es

su ärgerlichen Rangftreitigi‘eiten 5tvifchen König IDilhelm III., als

bem IDirth, unb friebrich III. gefommen. Die Krone (Englaan

auf bem £}aupte bes £)raniers mußte bes Branbenburgers üeib

erwecfen. Schon hatte ber E)er50g von Savoyen fich ben @itel

Königliche f)oheit beigelegt. i)er toscani1'che (ßeianbte befaß am

IDiener £)ofe, als Dertreter eines ®toßhersogs, vor bem branben:

burgifchen ben Dortritt, hannover war: als neue Kur ebenbürtig

geworben. (Es lag im ®eifte ber 5eit, auf bie Zleufierlichfeiten

ber <Zeremoniells großes (ßemicht 5u legen. (Elang unb macht

murben leicht miteinanber verwechfelt in einem 3ahrhunbert, in

welchem bus (5er eine fo unerhörte (ßemalt auf bie Dolitit’ gewann,

in welcher ber prunt‘enbe Sd)ein einer großen E)ofhaltung als ber

Beweis für bie finan3ielle "Kraft bes £anbes genommen wurbe.

3m jahre 1693 begannen bie ernfthaften Derhanblungen barüber,

baß Branbenburg {ich „5ur föniglichen IDürbe erheben unb fie auf

fein fouveränes hergogthum Dreufgen grünben wolle“. Das jahr

1694 ging unter Derfuchen hin, ben IDiener hof biefem Beitreben

geneigt 5u machen, man opferte ben Kreis Schwiebus unb feine

proteftantifche Bevölferung an ©efterreich, um bem 5iele näher

3u Pommen.

3n biete 5eit ber Dorbereitung für bie Königstnürbe fällt

bie Berufung 5chlüter’s. Üanclelmann’s Bemühungen hatten 1695

ben König sum 5weiten male nach bem 5aag geführt. 311 Belgien

unb f)ollanb ftanb bie mehr5ahl ber gegen ‚franfreich aufgeftellten

branbenburgifchen Cruppen. Die gan5e politif bes allmächtigen

minifters richtete fich nach ben Begiehungen 5u ben l"tiebcrlanben.

IDilhelm III. fagte fpäter mit Recht, bat} befien 5tur5 {einen ®runb

in ber Zlnhc'inglichfeit für ihn habe. 1696 traf ber Kurfürft wieber

®nrlitt, 21ubr. Schlüter. 4
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in (£leve mit IDilhelm 5ufammen, um bei biefem {eine plane auf

bie Königsfrone 5u betreiben.

?

jriebrich III. folgte in ber ‚freunbfchaft für ben ®ranier ber

überlieferten politif feines Daters. Diele Nachfolge erftrecfte fich

auch auf {ein fünftlerifches lDollen. unter bein ®roßen Hurfürften

war auch biefes 5umeift abhängig von lf)ollanb gewefen.

Schon bie Kamen ber Hünftler an {einem hofe bewei1'en bies.

Die 21rchiteften waren fait ausnahmslos flieberlänber ober boch

Refugié‘s. Der Schwarm tüchtiger frangofen, welche bie Zlufhebung

bes (Ebicts von Nantes unb bie vorhergehenben mirren aus ber

f)eimath verbrängt hatte, wenbete {ich mit Dorliebe Branbenburg

5u. Schon als 1669 (Ehappu5eau, ber Eehrer bes Dringen von ®ranien,

alfo IDilhelm‘s III., bes Befreiers von (Englanb aus ber f)errfchaft

ber Stuarts‚ bie proteftaniifchen f)öfe Deutichlanbs bereifte, um {einen

Dollsgenofien unb ben aus 5ran?reich einwanbernben (Blauben9

brübern bie Stätten 5u fchilbern, in welchen fie 5uflucht finben

würben, traf er in Branbenburg faft nur ftammverwanbte Bau:

leute thätig.“) i)er Schwerpunft ihres IDirfens lag im Cechnifchen

unb im Seftungsbau. Koch aus ber 5eit ber freiheitsfämpfe bes

16. 3ahrhunberts hatte f)ollanb {ich ben Ruhm hoher Dollenbung

im Seftungsbau, namentlinh ber ffiefebene, erworben. Die 11mmaue:

rung von 21ntwerpen hatte bie ältere italienifche IDei1'e borthin

verpflan5t, bie fchnell vielfeitige @rweiterung unb fortbilbung er;

fuhr. 1Dährenb bes großen Krieges waren bie hollänbifchen

3ngenieure ben proteftantifchen, wie bie italieniichen ben Fatholifchen

£}ceren gefolgt.

(Ban5 Horbbeutfchlanb war im 17. 3ahrhunbert in geiftige

2Ibhängigfeit von ben üieberlanben gefommen. Der E)anbel‚ bie

hervorragenben £ehranftalten, bie Hunft begrünbeten biete. i)ie

Stellung ber großen möchte 3u einanber brachte es bahin, baf5

hollanb, als bas 5ünglein in ber 1Daage ber europäifchen Do:

litil’, eine gan5 außerorbentliche IDichtigfeit erlangte. Das ßer5

(Europas fchien in bein Pleinen (Zieflanbe 5u liegen, bas lich helbem

müthig ber fpanifclphabsburgifchen macht gegeniiber behauptet unb

in bürgerlicher @iichtigfeit eine fefte IDiberftanbsfraft bewährt hatte.
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3n ber Hunft nahm £)ollanö halb eine eigenartige Stellung

ein. hier fanö bas Bebürfniß, aus ber (ßeftaltungsfülle ber norbi:

{chen Renaiffance 3u Plaren, einfachen, geregelten formen 5u ge:

langen, 3uerft unb am entfchieöenften Beben. Üie ®runbfätge ber

5rvecfmäßigfeit traten bei bein Doll’e in ben Doröergrunb , bus in

{einer {tätigen, berbficheren Eebensweife, {einer trocfenen Derftänöigl’eit,

{einer licht feemännifchen Klarheit bes IDollens fich 5uerft von

jener ftiliftifchen Hunft, welche Rubens vollenbete, sum ficheren

3nbiniöualismus Rembranbt‘s hinüberfanö, bas auch von biefem

halb, als für öas IDefen ber Üation von hanbelsleuten unb f)anb=

werfern 5u geiftreich, su jener fyftematifch burchbachten, fühlen

unö von Derftanöesgefet5en geleiteten Hunft öes Eaireffe unb

Zlöriaen van ber IDerff überging.

?

3n ber Baui’unft L}ollanbs ftehen 3wei Namen am höchften,

jener (£ampen’s uni) (Zoehoorn‘s. <Eampen war ber 2Tiann ber

claffifchen Qrönungen, bes neu erftanbenen, aber wefentlich neröünnten

Dallaöianismus. (Er bachte, wie öie Zl'h1ler feiner 5eit, burch

gemiffenhaftes Hachbilöen ber formen italienifcher f)ochrenaiffance,

öurch {sie f)insugabe einer verboppelten 21ufmerffami’eit auf bie

®in3elheiten, burch hinweglaffen jeber öem feften Schönheitsgefühle

bei: 5eit unbequemen Einie ein meiftermerf entftehen Iaffen su

fönnen, welches bie Dor5üge aller “Künftler früherer 5eit vereinige,

ohne ihre jehler 3u geigen. Bei biefer 21bflärung ber form blieb

freilich ihr (ßeift in ben 2Tiafchen ber Siebe hängen. was an

Campen’s berühmteftem IDerfe, öem Rathhaus 511 Zlntwerpen, heute

uns noeh angieht, finb bie Bilbnereien, bie 2lrthus Ö)uelljin fchuf,

ein mann, ber bie Schule Rubens” unb ihre fräftige <Einfeitigfeit

nicht 5u verläugnen trachtete, ber auch in f)ollanb ein Belgier ge:

blieben war.

Bann aber seichnet bas Rathhaus, wie bereits bemerft, noch

(Eines aus: öie vollenöete 5naecl‘mäfiigi‘eit feines ©runöriffes, bie

völlig auf ber ®Ieiche mit heutigen Zlnlagen fteht, ö. h. aus einem

jtalien ftets fern gebliebenen 511g von Sparfamfeit mit bem Raum

unb baraus fich ergebenber Sparfamt'eit fiir bie 5eit ber Benut5er bes

4.
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Baues fich ergiebt. i)ies Rathhaus it't eben in weit ftärferem Sinne

ein ®efchäftsgebäube, als etwa ber Üogenpalaft in Denebig ober auch

bie Uffi5ien in £loren5, ber planenbe 2lrchiteft hat nicht Raum an

Raum aus vorwiegenb fünftlerif©en 5wecfen georbnet, fonbern

nach praftifchen ®runbfätgen bie planbilbung vorgenommen unb

fie erft in 5weiter SSinie ben jorberungen ber Schönheit anbequemt.

(Zoehoorn war ber große 5eftungsbaumeifter ber f}ollänber, ber

glücflichfte üebenbuhler Dauban’s. Die ZTatur feines Daterlanbes

wies ihn auf 2Inlagen in ber (Ebene. Z'(id)t Berg3üge unb E)ügel hatte

er 5u vertheibigen, fonbern er fchuf feine Bollwerfe in ber fläche,

mit ben mitteln ber ®eometrie. 21lles wies ihn auf planmäßige,

fyftematifche llnlage, ba bie (ßelegenheit nur felten anbere natürliche

Stütgpunl’te für feine Seftungen bot. 311 bem Eanbe, in welchem ber

Canalbau feit lange gepflegt wurbe, in welchem man fich gewöhnt

hatte, weite £anbftreclen burch biefen planmäßig 5u gliebern, fam

man auch 5uerft barauf, ben Stäbten eine geregeltere form 5u geben.

Bei ben Öollänbern unb ben fich ihnen anfchliefäenben Refugiés

beginnen biefe fid) nach vorher wohlerwogenen planen ein5u;

richten, beginnen bie geraben, breiten 5traf5en3üge, bie behäbigeren,

lichtreicheren, aber nüchternen IDohnungsanlagen in 5weiftöcligen,

mit ber Breitfeite ben Straßen 5ugefehrten E)äufern, offenen E)öfen,

beginnt ber moberne Stabtbau in feiner 5weclmäfäigleit, praftifchen

Derftänbigi’eit — unb l"(üchternheit. Coehoorn‘s Z'(ame war in

Branbenburg hoch geachtet. Nach ber Belagerung von Bonn

(1689)45) bot man ihm bie Stellung eines (ßenerablflajors in

branbenburgifchen Dienften an, bie er jeboch 5u ®unften feines

Daterlanbes ablehnte.

?

33er große Kurfürft erfannte fehr wohl bie Bebeutung ber

£)ollc'inber für fein neu belebtes Beich. (Es ift uns überliefert, baf3

er fich eifrig bemüht habe, einen Baumeifter aus bem Sanbe

(Eampen’s unb <Zoehoorn’s für feinen I)ienft 5u gewinnen. ®egen

bas (Enbe feiner Regierung befanb fich eine gan5e lln5ahl folcher

in Berlin unb bein gan5en Kurfürftenthum. (Es fehlte nicht an

weitläufigen 2lrbeiten. war es boch gang im ®eifte bes ausge;

5ei©neten 5ürften, norforglich 3u planen, feinen nod) Heinen Staat
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auf glän5enbere Derhältniffe ein5urichten, ben Boben auf5ulocfern

unb 511 befäen, froh in ber E)offnung, wenn auch erft Forumenbe

5eiten ernten su laffen.

Üie übermiegenbe mehr5ahl ber llrbeiten, welche unter bem

®roßen Kurfürften entftanben‚ haben nicht ben ®Ian5 bes hofes,

fonbern bie ;förberung bes Staates sum 5rvecfe. jener IDallone

be Chie5e‚ welcher bas Dotsbamer Schloß in ben einfachen formen

hollänbifcher fefter £anbfitge anlegte, war ausgeseichnet als 3ngenieur,

ber £eiter bes <£analbaues 5wifchen Spree unb Qber. jener

üieberlä_nber memharb‚ welcher einige Bauwerfe in Berlin auf;

führte, fet5te feine Kraft für bie neue Befeftigung Berlins unb bie

mit berfelben in Derbinbung ftehenbe Heuanlage von Stabttheilen

ein. lieber ben fünftlerifehen 1Derth feiner E)ochbauten finb mir

wenig unterrichtet, ba bas meifte 5erftört murbe; aber wir fehen

nirgenbs, baß fie fich über bie mittlere ®leiche ber Bauten feiner

£anbsleute erhoben hätte. Die praftifche (Züchtigfeit unb (Erfahrung

im Bauwefen gab auch bem Rotterbamer 5immermeifter Smibs

eine gemiffe Bebeutung. (Er fam 511 angefehener Stellung unb

führte am Berliner Schloß einige Neubauten auf, in welchen bie

hollänbifche Kunftmeife, ein anftänbiger, aber trocfener €lafficismus

heruortritt. Don ihm ift ber leabafterfaal bes Schloffes errichtet,

ber an bem Bürgerfaal 5u 2Imfterbam fein Dorbilb fanb unb

burch ben hollänbifchen Bilbhauer Bartholomäus (Eggers feine

2Iusfchmüd‘ung erhielt. 3m llllgemeinen läßt fich aber boch ein

jortfchreiten in ber @üdptigi’eit ber nach Branbenburg berufenen

Baumeifter erfennen. Cornelius Rycfmaerts, ber bem branbem

burgifchen Staate als Baumeifter in 1(üftrin biente, babei aber für

ben in Berlin anfäffigen £ürften johann ®eorg von Zlnhalt:Deffau,

ben Schwager bes ®rofien Hurfürften unb Statthalter ber Zl”(arf,

wie auch für ben Dringen 2Tioritg von üaffau, ben Komthur bes

30hanniter:@rbens in Sonnenburg, alfo für bie beiben glän5enbften

211änner am Kurhofe baute, 5eigt bereits eine gewiffe Selbftftänbigfeit

ber formen unb höhere fünftlerifche Zlbfichten. 21rnolb Z‘(ering,“)

bei! bie irrthümliche 21nnahme bes üicolai, als habe er bas 5eug=

haus, unb bie 5meifelhafte, als habe er bas ‚fürftcnhaus 5u Berlin

entworfen, 511 Ruhm über Derbienft gebracht hat, befaß immerhin

eine Schulung in ber Behanblung ber clafftfchen ‚formen, welche
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{ehr bemerfenswerth iii. (Es wäre wünichenswerth, baß bie io

vielfach {ich wiberfprechenben Z?achrichten über Ziering einmal

von einem £ocalgeichid;tler nachgepriift würben, ber es iich nicht

sur Zlufgabe machte, wie I°iicolai‚ alles ®ute, bas 511 jener 5eit

in Berlin entitanb, womöglich Z°(ering 5u5uweifen. Dann würbe

wohl auch {ein Z'(achfolger martin ®rüneberg 5u größerer 2lner:

fennung gelangen, ber fich namentlich bie Zlusgeitaltung bes Kirchen;

baues in proteftantifchem Sinne angelegen fein ließ.

Sachfunbigen madflen bie neuen €heile von Berlin bamals

gan5 ben <Zinbrucf bes üieberlänbifchen. <£happugeau 1'chilbert

bie Straßen Berlins an beiben llfern ber Spree als gerabz

linig unb ftets reinlich, ebenio wie bie häufen (Ein5elne ®runb=

beiitger haben, wie er fagt, gang nach hollänbifcher 1Deife

ichöne f)äufer erbaut, bie man für Dalais gelten laifen fonnte.

Sie ftehen nahe am Schloß, von bein fie nur burch einen Canal

getrennt finb, woburch biefer Stabttheil su einem ber Iachenbften

unb fchönften Berlins wirb. Das Hugenfälligfte, ein Bau von

ichöner Zlnorbnung unb (Einrichtung, ift bas IDerf bes herrn

ZWartitius, furfürftlichen Secretär bes <)Zommanbements. 3ch weiß

nicht 5u lagen, welcher Bau hier gemeint i1't.

IDie fehr man in Berlin empfanb, baß ber allgemeine Stanb

bes Bauwefens ein hülfsbebiirftiger war, bas beweifen bie Zlnftren:

gungen, welche man auch in theoretiicher hint'icht machte, bie

Henntniß ber Kunft 5u heben. 5unächft fanben 5wei frangofen in

Berlin Beben für ihre Di)irffamleit, welche aus ber Schule bes

;S-‘rangois lflanfart famen, alle jener Richtung hulbigten, bie, an

clafiifcher Strenge ber hollänbifchen verwanbt, an 5einheit unb

Kraft in Behanblung ber <Ein5elformen, wie an ®eiit hinfichtlich

bes Q'fntwurfes ihr aber entfchieben überlegen war. (Es 5eigen {ich

in bieten ZTTännern bie Dorboten bes von ben Refugiés balb mit

liebermächtigfeit ausgeübten (Einfluffes auf bie beutfche 1iunit. i)er

eine von ihnen, (Eharles Dhilippe Üieufiarb, war aus mecflem

burgifchen Dienften um 1683 nach Berlin gefommen. Später 509

er su ben fränfiichen hohensollern, nach Bayreuth. <Er iii ber Der=

faifer einer »Architectura civilis«‚ bie er 1682 in ®üftrow heraus:

gab.“) 3n biefer 5eigt er {ich als clafiit'ch gebilbeter ober bed)

clafiifche Bilbung anftrebenber mann. 3m gleichen Sinne arbeitete
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jean Baptifte Broebes, ber fich als Schiller marot’s beffen ®e=

wanbtheit im 1(upferjtich angeeignet hatte unb 5ugleich jene Stil:

ficherheit in ber entwicfelten 5chulridytung manjart's, bie ihn jebe

21ufgabe. leicht unb mit gewijfem (Erfolg löjen lehrte, ohne bag er

gerabe ein mit ®ebanl’en befonbers reich begabter 2Tiann gewejen

wäre. (Es wirb auf bie Beitrebungen biefes unb 2lnberer, ben

baufünftlerifchen Unterricht 3u heben, noch 5urüclgul’ommen fein.

?

;fehlte es bemnach nicht an Draftifern unb @heoretifern im

Kurfürftenthum, fo fehlte es boch gän5lich an wirflichen Künftlern.

(Einem marine von fo weit blicfenbem ®eifte, fo umfafienber welt;

Penntnij}, wie ber ®roße 1(urfürft, einem 5ürften, von bem <Ehappe5eau

jagt, er {ei ein bewunbernswerther Kenner ber Zfiall’unft unb aller

fchönen Dinge gewefen, Fonnte unmöglich ber 11nterjchieb entgehen,

ber 3wijchen ber Hunftübung in ber mar? unb jener etwa in paris

unb Rom beftanb. hier tüchtige Solbaten unb ;feftungsbauleute,

meld)e aber in bie architeftonij'chen ‚formen nur {0 weit eingebrungen

waren, um einer fünftlerijchen Zlufgabe nicht rathlos gegenüber 5u

ftehen, bort Hieifter, beren Z’(amen in gan5 (Europa in leler Zfiunbe

waren, welchen felbft ein £ubwig XIV. 311 hulbigen nicht unter {einer

IDürbe fanb, welchen ihr Können llbel unb Stellung in ber fo

ftreng fich abfchließenben f)ofgejellfchaft jener 5eit verlieh.

2115 erfte Kunftftabt ber IDelt galt bamals unbegweifelt Rom.

Dort wirften in ber Baufunft 5wei lfic'inner neben einanber, beren

Deriönlichl’eit heftimmenb bie ®eftaltung ber 3beale in ber gan3en

1Delt beeinflußte: Bernini unb Borromini. Der Sd7werpunl't

ihrer Bebeutung liegt in ber Kraft ihrer Fünftlerifchen 3nbivi:

bualität. 3n biefer Besiehung finb fie bas volle (ßegentheil etwa bes

jrangois Zilanfart unb {einer in llnlehnung an bie 21lten erftarften

Kunft Bernini war 3ugleich ber gefeiertfte Bilbhauer jener ,5eit;

nur 21lgarbi tung mit ihm um bie palme bes Ruhmes. Kein

®ebilbeter entgeg fich bamals bem (Einfluß jener benl’würbigen

Blüthe ber Barocffunft. Sie erweclte ihrer 5eit eine Begeifterung,

welche nur an bem L}afie ber folgenben Deriobe richtig gemefien

werben fann.
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IDir bejit@en wenig Zlnbeutungen‚ aus welchen man ein äjthe;

tifches ®laubensbefenntnijä bes ®roßen Kurfüriten entnehmen

Pönnte. 21l5 jolches mag aber gelten, bat} er feinen ®eneral:

@uartiermeijter joachim <Ernjt Blefenborj sur 2Iusbilbung in ber

2Irchiteltur 1666—1668 auf Staatsfoften nach 3talien unb vor5üglich

nach Rom fenbete. 21uch {ein @berjthofmarjchall von Dobrssansfi

war 5u jener 5eit, wie aus ben Berichten im preufä. Staatsarchiv

hervorgeht, 5unächft in politijcher Senbung in Rom. Zluch er

war ein mann, ber auch für bie ;S‘ragen ber Hunft nicht un5ua

gänglich war. Schon gab es in Berlin italienilche 1<ünjtler, welche

jener jo gefeierten Schule angehörten.

Der erjte bebeutenbe 2lnfömmling fcheint (ßiovanni maria

Baratta gewejen 5u fein, ber 1660 als (ßrotescator, b. h. als

ein Künftler, welcher 3nnenräume mit 65rotesfen 5u jchmücfen hat,

in Berlin angeftellt murbe. 3m jahre 1675 hatte er bie 2lufficht

über bie Kurfiirftlichen malereien, 1687 ftarb er. Dieter Baratta

ift vielleicht berjelbe, welcher in Rom unter legarbi gearbeitet

unb für ihn bie Dilla Damfili unb bie Kirche St. Zticolä

Colentino ausjchmüclen geholfen hatte. (Er fcheint nicht lange

allein in Berlin geblieben 511 {ein unb bal.b 4[einen Bruber ;3-‘rancesco

bahin nachgegogen 511 haben, anjcheinenb jenen ihm an Bebeutung

überlegenen ZITeifter, bejjen I?amen and) bie römifche Kunftgejchichte

nennt. 33enn ein ;francesco Baratta hatte für Bernini eine

jener großartigen ;flufggötter gemacht, welche befien Brunnen®belisf

auf Dia55a Kanone 5u Rom umgeben, unb 5mar ben £aplata,

anertannt bie bejte unter ben riefigen ;figuren. (Er hatte ferner in

bie Ü."hürme von St. 2Igneje, welche bem Dentmale gegenüber ftehen,

von (Zarlo Rainalbi unb francesco Borromini begonnene meifter=

werte gefchaffen, beren (Einfluß auf bie 1Delt ein bleibenber wurbe;

er hatte um 1680 für Dresben eine reiche €hätigfeit entfaltet unb

unter einer 2ln5ahl marmorftatuen für ben (ßroßen- (ßarten auch

eine £ucretia gefchaffen, bie, 5ur bü3enben magbalena umgeänbert,

heute noch in ber fatholijchen E)offirche fteht, in jenem Bau, beffen

berühmter ffhurm eine Stubie nach bem von St. 2lgnefe ift. 93b

aber bie beiben Baratta wirflich ihr ganses 2Ilter in Berlin ver:

lebten, ob fie nur 5eitwei1'e fich bort aufhielten, wijjen wir nicht.

(Es ijt, wie gejagt, nicht einmal ficher, ob fie biejelben männer
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finb, bie in Rom arbeiteten, wenn es gleich als wahrfcheinlich

gelten Tann. 5reilich berichtet eine Quelle bavon, ba5 ;francesco

{chen 1666 in Rom geftorben tet“) über gerabe bie ®enauigfeit,

mit ber bort alle 11mftc'inbe feines romanhaften €obes 120 jahre nach

bemfelben beichrieben finb, unb bie @rfenntnif}, bat; außer bieten

Nachrichten ber Berichterftatter nichts üeues über ben Künftler

mußte, lafien bie @obesbefchreibung als Züchtung ober bach als

5weifelhaft erfennen. ‚

Die 2lnnahme‚ baß bie Berliner Baratta biefelben feien wie bie

römifchen, hat neuerbings eine überraf«henbe Beftätigung gefunben:

Dr. I)ohme entbecfte 49) bie fiad7bilbuilg eines (Entwurfes für ben

Berliner Dom, welche, wie er nachmeift, vom Kurfürften um 1698,

alle fchon 3u jener 5eit, in welcher Sd)lüter in voller Chätigfeit

am Berliner Schloßbau war, sur 21usführung genehmigt werben

war. Diele Zlnftcht ift eine bis in bie @in5elheiten gehenbe

Hachbilbung nach francesco Baratta‘s E)auptwerf‚ ber Kirche

5. Zlgnele in Rom. Namentlich ber (ßrunbgebanfe, bas Derhältniß

ber Kuppel 3u ben etwas vorgesogenen @hürmen, ift in Rom unb

Berlin von einer alle Q3meifel fern haltenben (Semeinlchaftlichl’eit.

?

man hat fich in Deutfchlanb baran gewöhnt, Bernini‘s plaftif

nach bem gänslich abfälligen lIrtheile ber Clalficiften unb im be1'tcn

‚falle nach jenem Buräharbt‘s 5u melfcn.ä"°) Der ausgegeichnete

Kunftgelehrte, ber für bas Derftänbnifg ber italieniichen Renaifiance

mehr that als irgenb (Einer, fteht ber 1'pätercn 5eit 5mar minber

abmeifenb als bie Hunftgelehrten anberer Zlationen, boch wenig

freunblich gegenüber. (Es fann natürlich nicht bie Zlufgabe biefcr

wenigen 5eilen fein, feine meifterhafte 5chilberung ber Barocb

bilbhauer verbelfern 5u wollen. über llianchem mirb es wie mir

ergangen fein, bat} er in ben IDerfen Bernini‘s ober legarbi‘s

boch {ehr viel mehr gefunben hat, als man ihnen gemeinhin 5u=

traut, fobalb er über bie uns frembartige Schale in bas IDefcn

ber Kunftmerfe biefer Illänner einbrang. freilich fmb bie (Be,

berben oft gefpreitgt, iii bas (ßewanb flatterig unb mit Zlbiicht in

;flächen gehalten, um bie Runbung ber geglätteten jleifchtheile um
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fo fchärfer heraus 511 heben, überfahreiten bie ®runbgebanfen bes

<Zntwurfes überall jene Sehrfc'itge, welche £efftng fpäter im S$aofoon

aufftellte; nach ber Richtung bes malerifchen wie bes Dramatifchen

entwiclelt, haben alle Bewegungen etwas Zlufgebaufchtes, Schwüb

ftiges, ift ber Zlusbrucf nach Regeln ber (Etit’ette, nach einem uns

unwürbig erfcheinenben, bamals aber allgemein gültigen ®efe15 ber

Schönheit geformt.

IDer aber von ber (Erfd1einung ber Hunftwerfe bas ab5u3iehen

weiß, was ihnen an 5eiteigenart anhaftet, was aus ber ftiliftifchen

;form, bie fie einft ben 5eitgenoffen nahe führte unb beshalb uns,

ben Spätergeborenen entfrembet, wer ben Kern an Z'(atur unb

®emeingültigem herausgufchälm vermag, eine erbeit, ohne bie

nur einige wenige ZDerle aller 5eiten völlig verftänblich finb, ber

wirb fehr wohl erfennen, warum Bernini unb feine römifchen

Kunftgenof en einft fo hoch gefchc'itgt wurben, ber wirb be:

merfen, ban fie an Schwung ber (ßebanfen, an Größe ber

®efammtauffaffung, an Kühnheit ber planung unb an (Eigenart

ber fiinftlerifchen Zlbfidyt bie Dollenber ber von michelangelo

unb auch von Rubens angebahnten Richtung waren, baß ihren

C6eftalten war ein frembartiges, in gewiffem Sinne unwahres

IDefen innewohnt, aber 5ugleich eine freie (ßröf3e, eine hoch

gefteigerte IDürbe, eine mächtige £eibenfchaft ober boch eine ftarfe

£eibenfchaftlichfeit. Bernini’s Bilbniffe aber fmb an ®eift unb

innerer Wahrheit, ja felbft an (Einfachheit in ber fünftlerifchen

Behanblung DDerfe, bie 3u ben beften aller 5eiten gehören. (Es ift

eine llngerechtigi’eit ber Kunftgefchidyte, Bernini fo tief unter Rubens

5u ftellen! Dergegenwärtigt man fich baneben noch legarbi‘s

bie Schulung in Bologna an?iinbigenbe 2lnmuth, bie war nicht

jene ber (ßriechen, fonbern eben bie feiner 5eit war, etwas Be:

wußtes, (ßemachtes in fich trug, bem hoftone ber 5eit entfprechenb,

ber felbft bie Beften beherrfchte, aber nicht mehr als eine ;feffel‚

fonbern als ein gefellfchaftliches machtmittel — fo wirb man bie

f)ochfchätgung begreifen, welche Rom als Zliittelpunlt ber Bilbnerei

genofg. Zluch bie 2Ttalerei wurbe bamals burch Dietro ba OIortona

5u einem 5war einfeitigen, aber boch von ber Q5eit gefeierten höhe=

punft geführt. Seine llrt ber Raumausfchmiicfung gelangte gleich:

3eitig sum Zlbfd)lufä, inbem Dietro ben Dalaggo pitti unb 5ahlreiche
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römifche Kirchen in feiner glän5enb geiftvollen, jormgebanfen

fprubelnben IDeife ausftattete.

$

Zlus ben engften Besiehungen 511 biefen erften ZT‘ieiftern ber

5eit Pamen alfo wahrfcheinlich bie Baratta, von benen ®iovanni

maria 1687 ftarb uni} beffen Bruber bis 3u feinem 1700 erfolgten

Q'obe in Berlin angeftellt war. Bei bem außerorbentlich befcheb

benen Stanb an Hachrichten über bie "Hun1't jener 5eit miffen wir

nichts über bie fünftlerifchen (Zhaten ber beiben Bilbhauer. Sie

werben ®rottirer genannt, bürften alfo bei ber Stuccirung ber

Deden bes Sthloffes, ber llusftattung berfelben mit „®rottesl’en“,

b. h. Drnamenten, thätig gemefen fein. man bebenfe wohl, bat}

gleiche erbeiten ber viel gefeierte Dietro ba (£ortona machte, bat}

5u jener 5eit ber Beherrfcher ber höflichen 1(unft von 5ranlreich,

€ebrun, fie nach Derfailles übergeführt hatte, fo bem römifchen ®e=

fchmacf am £)ofe Subwig’s XIV. eine f)eimftätte bereitenb.

3ebenfalls mußte man auch in Berlin fehr wohl bie macht

ber italienifchen Kunft 5u mürbigen. wenn ber (ßroße Hurfiirft

baran bachte, fich ein delofä in feiner f)auptftobt 3u errichten,

welches feiner Zilachtftellung mehr entfpräche, als bie aus bem <Elenb

bes 3ojährigen Krieges geretteten Bautheile bes alten fürftenfit5es,

fo iftan3unehmen, baß er einen hinreichenb weiten Blicl? befaf3, fich

ben (Entwurf, für ben es geeignete beutfche Kräfte bamals nicht gab,

nicht in bem an baufünftlerifcher Bebeutung armen f)ollanb‚ fonbern

aus bem mittelpunl’t bet architeftonifchen <Entmiclelung jener 5eit,

aus Rom felbft su holen. IDar both gerabe bamals bnrch bie Be;

rufung Bernini‘s nach paris, burch {einen überfchwänglichen (Empfang

bafelbft, {eine 2lusseichnung vor allen 1ii'inftlern jranl’reichs, in ber

5weiten f_)auptftabt ber Hunft, bie lieberlegenheit Roms auf‘s feier:

lichfte anerfannt werben. llnb wirllich beutet ein freilich fehr fchwaches

lln3eichen barauf hin, baf; ber Hurfürft fich von Bernini’s großem

Rivalen, von Srancesco Borromini, einen plan entwerfen ließ, ber

bonn im Bauarchive niebergelegt wurbe, nachbem bie llngunft ber

5eit feine völlige Durchführung nerhinbert hatte“) llls bonn

in ber erften 5eit ber Regierung _friebrich‘s III. bie 2Tleinung
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vorherrfchte, ben planen bes ®rof3en Hurfürften in allen @heilen

ber Regierung sur Buchführung 511 verhelfen, fcheint man auch

hinfidftlid) bes Schloffes, wie hinfichtlich bes Domes, als einer

Z°(achbilbung von St. 2lgnefe, auf ben (Entwurf bes gefeierten

römifchen meifters 5urüclgegriffen 3u haben, fo wenig berfelbe auch

ben 3bealen bes hollänbifchen Baubeamten entfprochen haben mag.

3ebenfalls wurbe eine große E)ofarchiteftur mit mächtigen forinthb

fchen Säulen unb 5wifchen biefelben geflellten 2lrfaben an zwei

Seiten bes inneren Schlof'3hofes vor Schlüter’s 21nftellung am Baue

vollenbet, jene 2[rchiteftur, aus welcher nur bie Säulen an ben

brei (Ireppenvorbauten fich bis heute erhielten. 52) Diefe aber

giebt Kunbe von einer ar<hiteftonifchen Kraft, von einem

baroäen <Empfinben unb einer gehänbigten 1Ducht, bie gan5 bem

IDefen römifcher Baufunft, feineswegs aber jenem ber branbem

burgifchen Baubeamten ober überhaupt beutfchem Hunftempfinben

jener QSeit entfprichtß?) (Ebenfo 5eigt bie Schloßfagabe in vielen

Eheilen unverfennbar bie formen ber römifchen Daläfte, wie bies

auch von ben fachverftänbigen Beurtheilern bes Baues 5u allen 5eiten

anerfannt wurbe.“) IDir werben auf biefe @igenthiimlichfeit 5urücf=

5uf011iinen haben.

?

Zlber bie Baratta waren nicht bie ein3igen in Berlin thätigen

Künftler, welche auch in ben heimftätten bes höheren Schaffens jener

5eit Zlnerl’ennung gefunben hatten. Don ungleich größerer Be;

beutung noch mußte es fein, bat"; wenig jahre nachbem ber Kurfürft

nur mit mühe einen bisher namenlofen hollänbifchen 21rchiteften

in feine f)auptftabt 5u 3iehen vermocht hatte, einer ber gefeiertften

Baumeifter von paris an feinen hof- Pam, ein mann, bem nicht

sum fleinften ffheil feine viel bewunberte Kunft es ermöglicht hatte,

3u hohen Staatswiirben 5u gelangen: ;S-‘rangois Blonbel.

i)iefer mann war naahweisbar 5weimal in ben Staaten bes

®roßen Hurfürften.55) Das erfte ITTaI hatte er fich burch ein Der;

liebtes Zlbenteuer in Königsberg unmöglich gemacht. Crotgbem

nahm ihn ;friebrich IDilhelm freunblich auf, als er 1657—1658 als

(ßefanbter Eubwig’s XIV. sum 5weiten 2T‘lale an feinen hof Pant.

üicht brei Cfage, fchrieb Blonbel nach paris, lief; ber Kurfürft
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vergehen, ohne ihn ein5ulaben. Dann brachte Blonbel, wie es

fcheint, im herbfte 1659, im 2qutrage Niagarin‘s Dathengefchenfe

an ben Hurfr'irften nach Berlin, wohin er auf Befehl bes Königs

—— biesmal ohne biplomatifchen Zqutrag — reifte. humbert, ein

Schriftfteller, welcher 1733 bafür eintrat, baf5 Blonbel ben 5eug:

hausentwurf gefchaffen habe, mußte noch aus miinblicher ueber;

lieferung, baß biefer mehrfach in Berlin gemefen fei.“) (Es fteht

nichts ber Zinnahme im IDege, baß bies auch in fpäteren jahren

gefchehen wäre.“) Blonbel wurbe 1671 Director ber eben begrünbeten

Darifer Bauafabemie. (Er war 2lrd)iteft im Dienfte ber Stabt

paris unb ber gefeiertfte Bautheoretifer feiner 5eit. Sein „Cours

d'architecture“ blieb lange bus befte tiehrbuch feiner Kunft. Üen

mann, welchen <Zolbert an bie Spit5e ber neuen Sehranftalt ftellte,

bem er mithin bie Eeitung bes Baugefchmacfes im 2lllgemeinen

ansunertrauen geneigt war, in Berlin 5u befitgen, mußte bem

Kurffirften von hohem IDerthe fein.

Dergleicht man alle jene IDert’e, welche unter bem ®rofien

Kurfürft gefchaffen wurben, 5. B. bus fchmerfällige unb in allen

®lieberungen rohe Schloß Höpenicf ober etwa bas Stallgebäube

in Berlin mit bem (Entwurf bes Berliner <ijeughaufes, fo erfennt

man alsbalb ben ungeheuren Dorfprung an Schulung, welchen bie

fransofen unb befonbers ihr bamaliger jührer in ber Baufunft

befaßen. (Es ift baher nicht su verwunbern, baß ber ®rofge Hurfürft

fich an ben ihm befannten Darifer llrchitetten wenbete, als er einen

plan für einen Drachtbau in feiner hauptftabt miinfchte.

llnb biefen IDunfch hatte er fchon früh. Spricht er ihn boch

felbft in {einem politifchen Ceftamente vom 16. ZWai 1667 aus. 5**)

„IDeil bie Refiben3, fagt er bett, nunmehr fortifigiret ift, fo ift es

nöthig, bat"; allba bas große maga5in fei, berhalben ein fchön

5eughaus allba angelegt werben muß, ba bann alle große fchwere

Stüd'e aus ben anbern 5eughäufern hinein gebracht werben miiffen.“

3m (geheimen Staatsarchiv 3u Berlin finbet fich eine Samm:

lung von planen verfehiebener neuerer 5eughäufer jener 5eit:

aus IDarfchau , Niemel‚ IDolfenbüttel, Dan5ig unb anberen Stäbten.

Das Dan5iger 5eiä)nete ber Steinmetg (Kaspar ®ocfheller, (Enbe

Sebruar 1668. Damals alfo fcheint ber Hurfürft mit ber planung

feines 2lrfenales begonnen 3u haben, bamals war er fich fchon über
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bie Z'fothwenbigfeit bes Baues unb wohl auch angefichts jener

plane barüber flat, bat} alles im Qiten bisher ®e1'chaffene fünft=

lerifch ihm nicht genügen Fönnte, bat? er in Deutfchlanb nicht ben

Künftler finben würbe, welchen fein großer ®eift 5ur fiurchführung

eines „fchönen“ 5eughaufes fuchte.

llnb bie lIngunft ber Derhältnifie verhinberte bie llusführung bes

bamals von Blonbel gefchaffenen planes burch fait breißig jahre.

<Erft als Danclelmann in allen ®ebieten bes Staatslebens bie 21bz

iichten bes (Broßen Hurfl'irften 5u frieblicherer 5eit wieber aufnahm,

Pam befien IDunlch sur Durchführung.

3

Der (Entwurf Blonbel‘s sum 5eughauie entfprach ben von

biefem ausgefprochenen Pünftlerit'chen (ßrunbfätgen: (Er erftrebte

eine fefte Regel ber Schönheit, welche er in ber genauen (Ein:

haltung ber (ßefeige für bie Derhältnifl'e ber ;formen erblicfte,

wie fie ber antife @heoretifer Ditruv in {einem £ehrbuch ber

Z?achwelt übermittelt hatte. Z'(icht mehr unb nicht weniger 5u

geben als einen fireng vitruvianifchen Bau, fchien ihm bas höchfte

Q3iel aller Baufunft. 2115 er ben plan fchuf, war Boileau auf

ber höhe feines Ruhmes. >>L’art poetique«‚ bas berühmte £ehr=

gebicht ber Doefie, war erfchienen, hora5 für ben erften Dichter ber

IDeli erflärt, bie ®efetgmäßigleit als Niaa3ftab für bie (5röße ber

1(unit feftgeftellt. 2lus biefem ®ebanfengange heraus, aus ber

Derehrung für bie leten, bem liebevollen, 5ergliebernben Stubium

ihrer Schaffensweife, ber üeugeftaltung ber oft irrthümlichen, aber

immerhin für bie 5eit ber Derwirrung bes Kunftgefdnnaées fchöpfe:

rifchen Zlefthetif heraus entftanb ber <Entwurf bes 5eughaufes: 3n

{einer vorfichtigen formenreinheit‚ {einer abgellärten, befcheibenen

Kunftweife ein lebenbiger IDiberfpruch gegen bas Barocli ber

gleichgeitigen Jtaliener unb Z'cieberlänber, ber erfte Schritt ber

Baulunft ‘Subwig‘s XIV. auf beutfchen Beben! ®aß es bort noch

als etwas ‚frembes erichien, beweift bie Umgeftaltung bes planes

burch bie ausfiihrenben 2Irchiteften. 3n biefer Zlütwirfung

Blonbel‘s an ben größten Bauaufgaben bes Staates befunbet fich

ber fteigenbe (Einfluß 5ranfreichs auf bie Hunft Berlins. (Es be;
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ginnt bas geiftige Hebergewicht fich geltenb 5u madyen, welches bet

£)ofhalt von Deriailles über gan5 (Europa gewann.

?

üiemanb hat ftärfer für ben Sieg ber frangöfifchen Richtung

gemirl’t, als bie Gemahlin friebrich‘s III., bie „philofophifche“

Hurfürftin unb Königin Sophie Charlotte”)

Diele war 1668 511 3burg im f)ochftift @snabrücf geboren unb

bie Eochtet jenes ;fürften, ber 1619 mit bem E)ersogthum E)annoner

burch <Erbfchaft bas dölücf gewann, baß ihm unb {einer geiftvollen

(ßemahlin £eibnit; angehörig wurbe. Bet große philofoph wirfte

mit (Eifer unb treuer Zlnhänglidyfeit auch burch {einen Ruhm sur

(Erhebung bes IDelfifchen f)aufes. Dabei waren es nicht sum

fleinften (Iheile bie frauen bes 50fes gemefen, welche ben ®elehrten

an;ogen. 3n ihrem 1ireife war geiftige Regfaml’eit ein überliefertes

®ut. @litaheth, bie Öfod;ter ber maria Stuart unb 3acob’s von

Schottlanb, bie ®emahlin bes Kurfürt'ten jriebrich von ber Dfals,

bes IDinterfönigs von Böhmen, alfo eine frau, welche bie Schwere

bes S®iäfals hatte tragen lernen müfl'en, führte ben männlidyen,

wilfenfchaftliäyen (Ernft in bie familie ein. Sie lebte in f)ollanb,

mitten in bem geiftigen Sehen bes £anbes, ehe fie nach bem

bamals mächtig aufftrebenben (Englanb überfiebelte. 3hre Üföchter

waren fämmtlich geit'tig hervorragenbe jrauen. (Elifal1eth, fpäter

21ebtit'fin su E)erforb, war bie nahe unb verftänbnifivolle 5reunbin

bes Desl’artes unb bie Befchütgerin ber Sababiften, Siouife

E}ollanbine wurbe 2Iebtifl'in von leonbuifton; eine trot5ige unb

burchaus meltlich gefinnte I'(atur, babei eine nicht nnbebeutenbe

lflalerin; Sophie, bie 2T?utter Sophien Chatlotten*s war es,

bie in f)annoner £eil>nitgen‘s Befäyüt;erin wurbe. Zshr vertraute

Kurfürft Karl €ubwig von ber Dial5 {eine fifochter (Elitabeth

Charlotte an, welche bei ber munteren unb flugen Kante mehrere

3ugenbjahre verlebte, ehe fie ben 1}ergog von @rleans heirathete.

'Der frifche unb Plate ®eift ber „Eile Seite“, bieler ansge5eichneten

Stau, mag auf bie iechsehn 3ahre jüngere Bafe Sophie Charlotte

auf bas IDohlthätigfte eingemirft haben. 3hr Sehen hinburch

blieben beibe in einem lebhaften Briefnerfehr, von bem mir leiber
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nur jener @heil von Briefen befannt geworben ift, welche vom

Darifer an ben Berliner hof gingenß°)

IDir werben fehen, bag biefe Begiehungen auch von Punftge;

fchichtlicher Bebeutung waren. i)enn ber hof ber Hurfürftin Sophie

Charlotte war ein mobifcher im beften Sinne. Die mm aber

leitete Darts mit internationaler ®ewalt. Dorthin neigte bie

5iirftin in ber gan5en ®eftaltung ihres Denfens‚ obgleich fie in

3talien ihre erften Kunfteinbriicle gewonnen hatte. 3m jahre

1680 begleitete fie als Drei5ehnjährige ihren Baier £)er50g (Ernft

Zluguft von hannover über bie lepen. (Ein gelehrter 3taliener

hortenfto mauro, bem fie bauernb ihre ®unft 5uwenbete, hielt bie

Begiehungen sur 1iunft, namentlich sum €heater feiner E)eimath

aufrecht, er bichtete bie IDorte für bie @pern, welche 2Ittilio eriofti

in ZTiufif fet5te unb für bie @omafo ®iufti ben Saal unb bie

I)eforation entwarf. Bis an‘s £ebensenbe ber ;fürftin behielten bie

3taliener bie ©berhanb auf bem C.'heater auch Berlins.

Don ungleich größerer Bebeutung war eine weite 3ugenbz

reife ber ;fürftin. 1683 ging fie mit ihrer geiftvollen mutter nach

Darts, wo fie über ein jahr, bis sum ;frühjahr 1684, blieb. Sie

feierte alfo ihren fünf5ehnten ®eburtstag in ber Stabt unb am

E)ofe £ubwig’s XIV. Dort traf fie ihre Bafe als f)er50gin von

@rleans, als eine inmitten bes geiftig bebeutenben, aber fittlich

verworfenen Siebens bes f)ofes in ihrer Fluten, fchlichten IDeife

unverborbene beutfche ;3-‘rau wieber, bie ihr eine Stüt5e unb ein halt

bei ben bie junge ;fürftentochter beftürmenben gefellfchaftlichen 2In=

fprüchen fein mußte.

Der (Einfluß biefes Darifer Befuches auf bie lebhaft empfim

benbe Sophie Charlotte machte fich halb geltenb, als fie einen felbft:

ftänbigen hof ein5urichten berufen wurbe, feit ihrer Dermählung mit

beni Kurprin5en von Branbenburg (1684). 3n ihrer umgebung

herrfchte bas jrangöfifche unbebingt vor. Sie verfehrte in ihren

vertrauteften Briefen mit ihren f)ofbamen ftets in ber Sprache bes

Racine, wenn fie biefelbe auch feineswegs fehlerfrei fchrieb. I)ie

Refugiés waren ihr willfommene ®äfte. les im jahre 1685

ber tapfere Zliarfchall von Schomberg mit 5ahlreichen fransöfifchen

2Ibeligen nach Berlin fam, um hier Dienfte 511 fudyen, glaubten

biefe noch in ihrer alten heimath 511 fein, fo gut wurbe hier fran:
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söfifch gefprochen. Ja, ein angefehener £)ugenotte richtete gang

unbefangen an ben gelehrten 3taliener ®regorio £eti bie frage,

ob bie Kurprin3effin auch Deutfch verftehe?

über bie fürfiin {ah Derfailles nicht mehr in voller Blüthe.

2115 fie bie galanten f)ulbigungen bes Sonnenfönigs entgegennahm,

war biefer bereits 45 jahre alt, überiättigt vom ®lan5, begann

bie frau von maintenon ihren (Einfluß 3u begrünben Schon

voll5og {ich bei ihm bie Schwenl'ung, bie ihn von ber £}ingabe

an bie Dflichten föriiglicher Darftellung 3u einfacherem Dafein

hinüberleitete. Z"achbem bie Kunft ber (Zeremonie auf’s E)öchfte

ausgebilbet werben war, begann ihre Hebung ben König 511 er:

müben. <Er fchuf fich marly‚ um ben Drunfhallen von Derfailles

3u entfliehen. Biete Richtung ber Eebensart entfprach am meifien

ben 1Dünfchen ber fchönen frau, welche nun auf ben branben:

burgifchen €hron gefommen war.

Sie felbft hatte ftets eine Zlbneigung gegen bas ceremonielle

1Defen gehabt, welches Hurfürft 5riebrich‘s III. ein5ige £eibenfchdft

war. jene Driele €abaf, welche fie fich währenb ber Königs:

frönung sum (Entfet5en ihres ®emahles 5u nehmen erlaubte, tagt

better als eine 11rfunbe, wie fie über bie großen Staatsactionen

bachte. wenn fie nur immer fonnte, hielt fie fich benfelben fern,

um in ihrem bamals noch befcheibenen Schlot'fe £ütgelburg ein

fchöngeifiiges Sehen in ber mitte gewanbter (Befellfchafter su führen,

bic fie weniger nach ihren Zlbelsbriefen als nad) ihrer Begabung

ausmählte. Sie liebte es, Homöbien auf5uführen‚ in welchen ihre

nc'iChfte umgebung, ja fie felbft mitwirften. Seibnit‘, ber auch ihr

nahe fianb, hat uns in einem Briefe eine Schilberung folcher „Diver;

tiffements“ hinterlafien. 3nbem man fich unterhielt, förberte man

bie Künfte. Die1'e iollten nicht ben ®roßen bienen, fonbern umge:

lehrt bie ®rofien fuchten bie Kunft 5u heben, inbem fie fich ihr

näherten. Die ‚fragen ber Religion, ber IDiifenfchaft waren ber

Königin geläufig. Sie fanb ihren Ruhm, ihre Dflicht barin, bie

beften männer an fich 5u fefieln. 50 burchbrach fie bie Strenge

ber <Etiquette, inbem fie fich bcm allgemein ZT°(enfchlichen erfrhloß,

fich ihm hingab. (Ein QBug von abfichtlicher (Einfachheit burchbrach

bamals bereits ben IDuft pomphaften Dafeins bei ben (Ebelften

unter ben fiirften, ber fich 5unc'ichft in necl°ifchc Zlnmuth hüllte,

®uxlitt, llnbr. S&yhiter. 5
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um beim Sohne (£harlotten’s, bem “Könige ;friebrich Wilhelm I.,

mit ftarrer ®ewalt sum i)urchbruch 511 fommen.

?

So {ehr fich 511 jener 5eit unter ben Betten ber üation bas

Beitreben geltenb machte, {ich vom tran5c'ififchen “Einfluß los 511

reißen, fo wenig gelang es. „Diefe nieberträchtige Nachahmung

ber 3ran5ofen macht uns Deutt'chen flirwahr wenig Ehre,“ fagt

v. £o'én‚“) ein am E)ofe ber Kurfürftin gern geiehener mann.

„llnfere Cafeln büngen bie IDeingärten ber ;fran301en, unfere

“Kleibungen treiben bie Räber ihrer 5abrifen. i)ie mobe ift ein

orbentlicher 50ll, welchen franfreich von ben Deutfchen 5iehetunb

welcher biefem Staate jährlich ungeheure Summen einbringt.“

Eroßbem wagte bieier Schriftfteller, befien Iberfe fich burch grunbe

tägliche Dermeibung aller frembworte aus3eichnen‚ es nicht, für

bie beutiche Baufunit jener 5eit ein3utreten: „3n llnfehung ber

Baulunf ‚“ fagte er, „muß man ben framofen ben Dor5ug su;

erlennen. Sie bauen fo ichön, fo natürlich, fo gemächlich, baß

wir ihnen barin billig nachahmen follten. IDir verfallen im

(ßegentheil noch immer auf gefraufte gothifdye Bilberwerfe unb

fehlen in ber 5uiammenfügung ber theile im ®an5en. 1Dir

Iafien ber üatur 5u wenig (Ehre, wo bie Hunft nur ba5u bienen

Toll, ihre 21nnehmlichfeit ins Zluge 5u felgen unb 2llles burch

®rbnung unb Bequemlichfeit su beleben.“

jene „gothikhen Bilberwerfe“ finb aber im Sinne bes fran:

göfifdyen €lafftcismus, bem für „gothifch“ alles Deraltete galt, bie

barocfen i>rnamente, ber ;forn1enreichthum ber Deutfchen. 2lls

„Z'Catur" aber galt £o'én bie 21ntile, weil ihre formen aus bem

Bau ber f)ütte‚ bes erften ment'chlidyen Bauwerfes, hervorgegangen

feiert. 50 hatte Ditruv gelehrt. Da nun lllles, was von ben Römern

fam, für unumftöfgliche 1Dahrheit galt, fo glaubten alle ®ebilbeten

an bie £ehre ber Dari_ier 2lfabemie, welche ihre antife Strenge für

ben 2lusbrucf ber üatur in ber Baufunit erl’1ärte, 1'o glaubte man

ficher auch am hofe ber geiftvollen Hurfiirftin an bieie Eehre, beren

Derlr'inber Blonbel war.

3
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man muß bas, was in Berlin bamals gebaut wurbe, namenb

lid) friebrich’s III. eigenfte Schöpfung, Schloß Köpenif, in {einer

Kunftarmuth unb formenunficherheit fehen, um su begreifen, welcher

Schritt etwa von ber Kapelle bie1'es 5chlofl'es, bem beften, aber

immer noch aller ;feinheit ber (Empfinbung entbehrenben Cheil,

bis 511 ben ins let5te ®Iieb burchbachten Bauten ber Darifer

2lfabemiler, von Zlering 511 Blonbel noch su machen war.

Üie fransöfifche Schule unb beren wohlausgebilbetes $$ehr=

W1'tem vertrat, wie geiagt, in Berlin Broebes. IDir wifien von

biefem {ehr mit Unrecht lange 5eit als ;fälfcher ver1'chrieenen

manne wenig. (Er hatte in Bremen gebaut unb, wie fo Diele {einer

5eit, techni1'che ;fehler babei begangen. 62) 3n Berlin machte er fich

als Eehrer bes architettonifthen Kupferftiches verbient. flach biefer

Richtung fenn5eichnet er fich als ächter Schüler marot’s, beffen

flüfftge, überall bequem verwenbbare formen ihm 5iemlich geläufig

waren. (Er fchuf im IDettbemerb eine Reihe von planen 3u ben

gerabe in Berlin auftauchenben Bauaufgaben, erbeiten‚ bie nie

einen befonberen ®eift, nie eigenartige ®ebanlen, immer aber jene

fchulmc'ißige ®ewanbtheit verrathen, welche bie ööglinge ber

Darifer 2lfabemie vor ben ber i)eutfchen voraus hatten. (Es ift

vielleicht ber befte Ruhm biefes mannes, bat? man {eine 2lrbeiten

sum €heil für IDerle Schlüter’s unb ihn nur für einen Streber

hielt, ber fich biefelben wiberreChtlich 5ugeeignet habe: So täufchte

{eine ;fertigleit auch tüchtige Hunfthiftoriler neuerer 5eit über

ben inneren IDerth {einer ®ebilbe.

IDie {ehr man in Berlin bie Dorgänge an ber Darifer 21Pabemie

als vorbilblich betrachtete, bewei1't auch ber 11mftanb, bat} man an

bie Befirebungen anfnüpfte, welche ben Zlusbau ber Kunftgefchichte

sum 5iele hatten. felibien’s berühmtes Ili)erli Recueil historique de

la vie et des ouvrages des Architectes, welches 1705 in £onbon er=

fchien, fanb hinfichtlich ber beutfchen 2lrchiteften in einem mitgliebe

ber Berliner Zlfabemie ber IDifien1'chaften 3. ‚O. Zlhrperger einen

Bearbeiter. Die?er mann, befien Beitreben es vor5ugsweife geweien i1't‚

in bas Qanbelsgetriebe literariich ein5ugreifen, burch Belehrung über

volfswifienfchaftliche Dinge bem Staate su nüt5en, machte ftch baran,

eine ®efchichte ber 2lrchiteltur in Deutfchlanb 5u fchreiben, von ber

bas 171 I in hamburg erfChienene Bänbchen „lieben ber Baumeifter”

53
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nur ein Dorbote fein follte. Seiber unterblieb fein Unternehmen,

bus eine wichtige ®rgän5ung von Sanbrurt‘s „Deutfdyer 2lfabemie“

abgegeben haben wiirbe. Seine llrtheile über bie eingelnen meifter

ftehen freilich nicht auf ber E)öhe ber thutfädylichen I‘Cuchrichten,

welche er beibringt. Das Beftreben, iebem 2Irchiteften 8ühmenbes

nach5ufagen, bringt feinen Sprachfchatg in’s ®ebränge, fo bat} er

oft 511 nicht gun5 3utreffenben Beseichnungen greift, namentlich aber

bei gleichmäßigem £obe ber richtigen Steigerung in ber IDerth=

fd)ätgung vielfach entbehrt. 5u rühmen ift an feinem IDerfe ber

@uellennachweis, welcher belehrt, in wie hohem (Stube in Berlin

bem Strebfamen alle bisher erfchienenen IDerfe 5ugänglid; waren.

Die foftbarften Kupferwerl’e ber 3taliener unb jrangofen ermög;

lichten bus Stubium ihrer Hunft auch an ben lifern ber Spree.

Ziiarperger beweift fomit, buf5 bus 2lufnehmen ein5elner 21%tive

parifer ober römifcher Kunft noch Peineswegs eine Xeife bes

Schöpfers berfelben nach fernen $$anben vorausfetgt, buy? bie

literarifchen mittel ber Hebertragung auch 5u feiner 5eit in voller

Il)irfung waren, in ber erchiteftur namentlich burch julbu‘s,

Sanbrurt’s unb mariette‘s fruchtbare (Zhätigfeit.

?

Der wichtigfte Dertr_eter ber Iiterarifchen Richtung im Bauwefen

war jeboch £eonharb Sturm. (Es ift beadytenswerth, bat? außer an

ber llfabemie 5u Berlin uud) an ber Univerfität 5runffurt u/Q). ein

£ehrftuhl eingeridytet worben war, ber war als ein folcher ber mathe;

matif galt, an bem aber ein in erfter SSinie als Bautheoretifer bebeu;

tenber mann wirfte. Zi"(an folgte hierin bem Beifpiele ber llni:

verfität £eyben, an welcher Sturm’s von ihm viel gepriefener £ehrer,

Nicolaus ®olbmann, von ®eburt ein Breslauer, bie Baufunft

vorgetragen hatte. Beibc waren in erfter £inie‘ Ditruvianer.

Sturm’s flopffechterifcher ®eift ließ währenb feines gungen £ebens

nicht nach, für bie 1)11rchbilbung unb bie Dorbereitung ber £ehre

von ben Derhältniffen ber @rbnungen 5u Fämpfen, in welcher er,

gleich Blonbel, bus heil ber 1(unft erblicPte. (Er fpielte etwa jene

Rolle, welche (ßottfcheb in ber Eiteratur 5ufiel. 3ch habe an

anberem £)rte 63) biefcn feinen Kampf, ebenfo wie fein Ringen für

.
„
m
i
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ben proteftantifchen “Kirchenbau unb für bie Zlusbilbung einer

beut1'chen Kunft 3u fchilbern verfucht. hier ift er uns in erfter

£inie baburch von Bebeutung, baß er, ein ‚franfe von (ßeburt, bie

beutfche Kunit bewußt unb würbevoll gegenüber ben fich in

Berlin befämpfenben auslänbifchen Richtungen vertrat. (Er that

bies mit IDorten bes lebhafteften 50rnes über bie fehler ber meifter

eigener üation, über beten llnwiffenheit unb ungenügenbe 2lu5;

bilbung, beten mangel an ibealem Sinn. llnb {eine polternben

Dorwiirfe waren burchaus berechtigt, nicht nur, was bas fünftlerifche

Dermögen ber einheimifchen Baumeifter betraf, fonbern auch, was

ihre praftifche (Erfahrung anbelangte. Die ®efchichte ber Berliner

monumentalbauten unter ;friebrich HL bilbet eine Kette ber fläg:

lichften 11nglüd’sfälle, von (Einftür5en unb mauerriffen, 21btragungen

unb Senfungen, einen befchämenben Beweis, wie tief bas praftifche

Dermögen ber beutfchen Bauleute gefunfen war unb wie recht in

vielen ‚fällen bie ‚fürften thaten, bei großen 2‚lufgaben fich frember

Kräfte 5u bebienen als folcher, welche allein eine Bürgfchaft für bas

®elingen ber IDerfe boten. Kaum ftanb es aber in einer Stabt

fchlimmer um bas Können ber maurere unb 5in1mermeifter als

in bem Berlin, welches ber ®rofge Hurfiirft hinterlafien hatte.

5ahllofe mißgefchicfe an ben wichtigften Bauwerfen beweifen bies

5ur ®enüge.

?

Unter bem (Brofien Hurfürften herrfchten bie üieberlänber

noch fait ausfchließlich auch in ber plaftif. Durch fie ließ er

jene ®ärten unb Bauten fchmücfen, welche ihre Eanbsleute angelegt

hatten. Hieberlänbifcher 2lrbeit unb als folche heute noch unver=

ftanben unb gering gefchätgt, finb 5wei geiftreich burchgefiihrte

Büften bes Hurfürften unb ber Kurfürftin von 1652, welche im

Darf su Sansfouci neben brei Daaren von Büften oranifcher

‚fürften unb ‚fürftinnen ftehen. 1)ie legten werben mit Beftimmtheit

für 1Derfe bes (Erasmus @uelljin erflärt, bes Daters bes 21rthus,

ber aber vor 1640 geftorben ift. (Es finb namentlich bie männerföpfe

meifterhafte IDerfe von fräftigem Realismus, erbeiten, bie etwa an

Dortraits bes alten Cuyp ober Cerburg's erinnern. ®an5 ähnlich fmb

bie Büiten bes branbenburgifchen Hurfiirftenpaares. Dielleicht finb
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fie IDerle bes IDallonen 5rangois Du1'art, ber 1661 in £onöon

ftarb unö vorher in mens gebliiht hatte. i)enn biefem gehört

nachweisbar öas bebeutenbfte IDerf jener Richtung in Berlin an, bie

Statue bes Hurfürften in marmor‚ welche im Berliner $$uftgarten

Zlufftellung fanö. Sie fteht jet@t, wenig beachtet, im Darf von

(Zharlottenburg uni) 5eigt einen fräftigen Sinn für IDahrheit, eine

Fühne 21ufrichtigi’eit hinfichtlich ber ichwierig 5u behanöelnben

®ewanöung, eine fchIichte IDieöergabe bes flebenfächlichen uni) eine

(Einfachheit in haltung unö Bewegung, welche ächt nieberlänöifch

finb. ZRan iieht vor {ich einen Cerburg in ZFmrmor, ber in ber

feinheit ber Zluffafl'ung um eben fo viel Schlüter’s berühmtes IDer?

überragt, wie es biefem an ®röße nachfteht.

flieht minber beseichnenb ift bas ausge5eichnete 1Derf, welches

wahr1'cheinlich 21rthus Sitte, ein Schüler ber @uelljin in Berlin,

fchuf, öas (ßrabmal ber ®rafen Sparre in ber marienfirche. i)er

2T'ieifter hielt fich hier an öie noch aus ber Renaifiance5eit übliche form

ber Üarftellung. Der ®raf erfdyeint innerhalb einer Säulenorbnung,

welche von IDappen unb Kinbergeftalten befrönt i1't. 2lber {chen

wenbet fich öie im linieen betenbe ®eftalt aus bem Rahmen heraus,

in Iebhafterer ©eberbe, freierer haltun g, inöivibueller ®efichtsbilöung.

2Iuch bie mehr öecorativen ZDerfe fertigten Hieberlänber.

jene 5wölf Kurfürftenftatuen in öoppelter Eebensgrö‘ße für ben

2Ilabafterfaal, welche Bartholomäus (Eggers in 2Im1'terbam meißelte,

ein meiner, ber fchon 1662 für ben Kurfürften befchäftigt war,

5eigen bas aufrichtige Streben, in Kleibung uni) Zlusörucf ber

gefdyid7tlichen ZDahrheit gerecht 511 werben, 5ugleich aber jene

(Beörungenheit ber form, welche bie Schule @uelljin’s Derräth.

3n {einem Bilbniß öes Hurfürften ‚frieörich III., öem ®egenftüd’

511 Dufart’s feinem IDerfe in <Zharlottenburg, verleitete ihn bie

2Ibficht 5u repräfentiren, 5u einer Steigerung ber ZDirfung in 21115:

brucf unö gebaufchter Kleibung, welche über fein Können hinaus;

führte. ®eorg Earfon, johann van ber Eey unö ©tto mongiot

werben weiter noch als nieöerlänbifche Bilöhauer genannt. i)ie

meiften von ihnen hielten fich nicht im branbenburgifchen Dienft;

wenige hatten, wie (Eggers, Dufarö uni) @uelljin, in ber heimath

{ich einen öauernben Kamen 5u machen gewußt.“)

?
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21uf etwa gleicher Stufe ftanben bie beutfchen Bilbhauer,

welche Schlüter in Berlin antraf. Üort war feit 1690 3unädyft

Georg ®ottfrieb IDeyhenmeyer befchäftigt. mit ihm beginnt bie

erhöhte (Einflußnahme ber füöbeutfchen Sculptur auf Branbew

burg. Denn er ftammte aus lllm uni) ftanb mit jener Bilbhauer:

fchule in Derbinbung, aus welcher bie 5euchtmayer, Kern, IDagner

unö 5ahllofe anöere fübbeutfche meifter hervorgingen, öie 5war

manieriften waren, aber innerhalb ber manier eine hohe meifter=

fchaft erlangten. 3m IDefentlichen finb fie beeinflußt von ber Kunft

31aliens. über fie fchreiten an barocl‘er 11eberfchwänglichfeit öem

Bernini unb {einen Kunftgenofien um eben fo viel voran, wie es

öie beutfchen erchiteften thaten. 50 ftarf bewegte ®eftalten, fo

leiöenichaftlich gefpannte Illusfeln, fo flatteriges ®ewanb, wie biete

Süööeutfchen liebten, machte man in Rom niemals.

Don anberen Zileiftern, bie in Berlin thätig waren, wifien wir

nicht einmal ihre E)erfunft, welche llnfnüpfung für ihren Stil geben

fönnte. Hieift waren fie nur Stuccatoren unb als iolche üachahmer

ber Comasfen unb Sübbeutichen. Büchel Däbeler, ber 1674—1702

als £)ofbilbhauer viel Stucfarbeiten ausführte, icheint ein Hünftler

biefer llrt gewefen 511 {ein. Seine 21rbeit wirö fich nur fchwer

von jener bes ®iovanni Batifta Novi, feines Dorgängers, uni) bes

®iovanni Simonetti‚ feines erbeitsgenoffen, unterfcheiöen laffen.

Denn biete aus ben (ßren5en bes beutfchen Sprachgebietes nach bem

üoröen wanbernben 2Tieifter hatten fich in ihrem Schaffen bem

beutfchen Beben mehr unö mehr anbequemt. Nur etwa in ber

ängftlicheren Behanölung bes Rollwerfes, in ber weicheren,

lappigeren ®lieberung bes llfanthus‚ in ber baufchigeren Üurch=

bilöung bes 5leifches an ben wie gefchwollen erfcheinenben Hinber:

geftalten erfennt man bie f)anö ber minber geübten uni) von ben

3talienern entlehnenben Deutfchen. €rot5öem waren fie gefudpt.

Gin ähnlicher ZTTann mag johann Damnitg gewefen fein, ber fchon

feit 1680 als ®rottirer thätig war unb ber Nachfolger bes ‚fran:

cesco Baratta wurbe. les folcher besog er bis 5u 700 Chalet

(ßehalt.“{) man erfennt hieraus bie äußere IDerthfchätgung ber

„®rottirer“, ba ber i)berbirector aller furfiirftlichen Bauten, Z°cering,

nur 400 Chaler, fein flachfolger ®rüneberg 800 Chaler jährliches

Gehalt erhielt. Kurs nach Schlüter (1696) wuröen angeftellt ber in
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3talien gefchulte Bilöhauer ;S-‘rieörich ®ottlieb f)erfort‚ öie als

Stücfgießer befchc'lftigten Brüöer johann unö martin hin5e (hen5i?)‚

peter Bafer, 3faac Brücfner, ein Steinfchneiöer aus Bafel, Schüler

IDeyhenmeyer‘s, johann Chriftoph Döbel, ber (Erfinöer ber Kansel

in ber Darochialfirche, 3ohann Siegmunb Kahl aus llnsbach, ein

Schüler bes befonöers barocfen Bayreuther meifters Rän15‚ johann

Rietfelö, f)einrich Rebe unb viele Zlnbere. lllle öiefe Bilöhauer finb

i)eutfche unö verbrängten etwa feit 1690 mehr unö mehr öie aus;

länbifchen Kiinftler aus Berlin“) mehrere ber (ßenannten ftammten

aus ;franfen. Die 5ugehörigfeit ber f)ersogthümer 2lnsbach unö

Bayreuth 5u ben Branöenburgifchen Staaten erwies fich als be:

beutungsvoll für bie Berliner Kunft. Ränt5, üahl’s £ehrer, war

ber Bilbhauer, welcher für paul i)ecfer in (Erlangen arbeitete,

namentlich öie freilich fehr mifäglücfte Reiterftatue bes (5rofäen Kur;

fürften im Darf bes bortigen Schloffes fchuf, einen reichen 21ufbau

auf einem von Siguren umgebenen ;felfen. Begeichnenö ift, ba‘ß

ber (ßebanfe, welchen ber Belgier Desiarbins in paris an ber

Statue &!uömig’s XIV. ausführte unö auch Broebes in einem

”Kupferftich für öas i)enfmal jrieörich’s III. aufnahm, hier IDieöev

holung fanö, hat; nämlich ein ®enius ben Hurfürften befrönt, eine

®eftalt, welche frei fchuoebenö gebacht unb natürlich für bie Bill):

nerei eine faft unmögliäpe Hufgabe ift. So mußten alle Besiehungen

bes furfürftlichen E)ofes öem 5mecfe bienen, ber Hunft im üorben

eine f)eimftätte 5u fchaffen.

?

Üen ®rofäen Hurfürften hatten bie Derhäliniffe gegrvungen,

fich an bas 2Iuslanb 5u menben, um feinem Delle männer

unb ZDerl’e 5ur 2Inleitung für bas fünftlerifche Sämffen 5u ver;

fchreiben. (Es gab in Berlin nicht öie geeigneten Sehrer hierfür.

Sie fehlten auch in jenen ®ebieten, welche Schlüter ferner ftanben.

3n ber malerei burchbrach nicht ein befferer beutfcher meifter bie

Reihe ber nieberlänöifchen uni) italienifchen Künftler, welche er vor;

fanö‚ 2luch in ber Dichtung fchrvieg öie beuifche Sprache in Branöem

burg 5unächft faft gang. 3m ®egenfatg aber 5u öem Hachbilben

ber jrangofen unb Ziieöerlänber, entfaltete fich hier unb ba war

gegen (Enbe bes 3ahrhunberts bie (Eigenart unferes Dolfes. währenb


