
 

Bernini’s Schule. 5 7

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



58 Bernini’s Stil.

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


