
98 lleltere Reiterftatuen.

5rneifellos war bie Darifer Schulung ein (5runb mehr bafür, baf5

man Jacobi bas große Ebert anvertraute, ba ber beutfche Stücf:

gießer martin f)in5e ftch gemeigert haben fell, bie 21rbeit 5u

unternehmen. Die Hebermacht ber Darifer IDerfftätten macht fich

alfo auch in biefem technifchen Unternehmen geltenb.

?

Die Kurfürftenftatue (fig. 21) geht ihrem formalen 3nhalte nach

in le$ter £inie auf bie Statue mar? 2Iurel’s auf bem Kapitel 5uriicf,

welche Schlüter auf feiner Reife nach 3talien befichtigt haben

mochte. (Erft nach unb nach hatte bas flafftciftifche Beftreben bas

realiftifche (Empfinben ber Bilbnerei bes 17. 3ahrhunberts fomeit

übermunben, bat; bas portrait eines mebernen fürften in 3m;

peraterentracht miebergegeben werben fonnte.

Sie Bilbhauer bes enbenben 16. 3ahrhunberts hatten es fich

angelegen fein laffen, ihre Reiterbenfmale in ber formalen (Er:

fcheinung möglichft ber IDirflichfeit 5u nähern. So fchuf ®iovanni

ba Bologna”) feinen ®roßher50g <Zefime I. im ®ewanbe ber 5eit,

in ber 2lbftcht, ben mann in voller IDahrheit, in gefchichtlicfm:

(freue bar5uftellen. Z?ur bie ®röfie bes Üenfmals 5eigt eine

Steigerung bes wirflichen Sebens; in E)altung‚ ®efichtsausbrucf unb

in ben Hörperformen offenbart fid) bas Streben nach portrait:

ähnlichfeit‚ nach fchlichter 119iebergabe bes <Zigenartigen am bar:

geftellten ‚fürften. Das mehr, weldyes bie Statue trotgbem bietet,

ift unwillfürlich, eine ftiliftifche Beigabe ber 5eit, ber fich niemanb

entsiehen fonnte, ein ©pfer, welches man bem Schönheitsgefühl

barbot.

3n ähnlicher IDeife fchufen Eeone £eoni83)‚ pietro Cfacca“) unb

anbere 3taliener. Sie alle ftrebten mehr unb mehr aus ber ®ebunben:

heit ber llmrißlinie heraus 5u fommen, welche von Sanfovine ber

italienifchen Bilbnerei überliefert werben war. Sie hatten 5umeift noch

eine gewiffe Scheu vor 2Iuslabungen, faf3ten felbft in Broncemerfen

bie ®eftalten abftchtlich in einen Rahmen 5ufammen, welcher bem

Warmerblecle unb {einen engeren Derhältniffen entfprach. Dabei

fuchten fie nach inbivibueller <Zinfa&yheit. <ßievanni‘s Reiterfigur ift

5war fichtlid; Donatello’s Statue bes ®attaberymla nachgebilbet, hat
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aber weniger Selbftbewußtfein, weniger herrifche haltung, weniger

vom IDefen eines „felbherrn, ber bie 21ugen auf fich gelenft haben

will, bafiir mehr 11nbefangenheit unb fchlichtes menfchenthum.

Seine Schüler fchritten in biefem Stil weiter. Banbini fchuf

in ähnlicher IDeife für £ivorno ben 5erbinanb I., welchem Cacca

vier nieifterhafte Statuen gefeffelter Korfaren beigab, ein 6e-

banfe, ben fchon ®iovanni am Sociel bes Denfmals König

E)einrid7 IV. in paris 5ur Zlusführung gebracht hatte. Die 3ta=

liener verlegten in bie (ßeftalten von 805 unb Reiter alsbalb ein

entfchiebeneres £eben, flottere £}anblung. Eacca’s burch bie

Schwerfälligfeit unb fette ;ff1lle bes pferbes, wie burch bie Klein;

heit unb 5ierliche Dortraitähnlichfeit bes im 5eitfoftüm gehaltenen

Reiters ausge5eichnete Statue philipp‘s III. in mabrib hielt fich

war noch an bas Dorbilb feines Eehrers ®ionanni. über bie Heine

Reiterftatue für philipp IV. von Spanien im flationahli'iufeum su

‚floren5‚ bie ben 3ürften etwa in feinem 16. Sebensjahre barftellt,

alfo um 1670 entftanb, ift in ber lebhaften Bewegung bes Dferbes, in

ber wahrheit bes Koftüms unb ber ficheren haltung bes Reiters fchon

Delasque5‘s berühmtem Reiterbilbe nerwanbt, in welchem bicfer bes

jungen 5ürften allmächtigen mmnm, ben f)ergog @livare3‚ bar:

{teilte 85). Diefelben (ßebanlen führte Eacca bann (1634—1640) im

(Broßen für mabrib aus unb fet5te burch bie Hühnheit feines IDeri'es

bie welt in (Erftaunen. Denn er ftellte fein Dferb nur auf bie

f)interfüße unb ben Schwan5, währenb Donatello felbft ben ein3ig

freien Dorberfuß feines Roffes burch eine Kugel itütgen su müffen

geglaubt unb erft ®iovanni es gewagt hatte, bus ruhig fchrcitenbe

Dferb €oftmo’s auf 5wei l}ufe 511 ftellen. (Ein ähnliches [Derf fühneren

@ntwurfes ift bie Reiterftatue, welche ber ;fransofe E)ubert t‘le Socur

für König Karl I. fertigte (1633) unb bie, auf Sharing <Eroß in

£onbon ftehenb, ben ®runbgebanl‘en ber IDeri’e @acca‘s verbunben

mit barocfem (Empfinben 3eigt.

?

3mmer noch blieb bas Hoftüm basjenige ber 5eit; felbft bis

in‘s IS. 3ahrhunbert hinein erhielt fich bie Neigung, in biefcm (Be:

wanbe bie ‚fürften bar5uftellen: bus prächtige Reiterbenfmal, welches

7.


