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gleiten unb fomit bie Siehe, f)ochachtung unb 65lüclfelig’feit feiner

Bürger an5eigen. Denn biefe ehren fich in feiner £}errlichf‘eit.

50 lehrte einer ber tüchtigften Zi?änner jener 5eit, ber auch

am Berliner E)ofe geachtet war. IDartenberg machte ftch bie Eehre

in feiner [Deife 5u nut5e. (Er ließ bie f)interfät5e von So'én’s

Zlufgaben bes 5ürften verfchminben unb führte bes, ‚Königs (Be:

fchäfte vom Stanbpunft bes Hierfantilismus fo, baß :bas „®elb

unter bie £eute bringen" 5ur hauptfache wurbe. Somit hub in

Berlin bie Bauthätigfeit im ®roßen an, unter ben 5iitichen ber

bamals allein giltigen Dollswirthfchaftslehre: bes merfantilismus.

Zlus biefem ®eifte heraus erwuchs ber Schloßbau, wie mir

fcheint, nach einem alten, noch vom ®roßen Hurfürften burd) ita=

lienifche meifter feftgeftellten plane. Denn es ift meiner, allerbings

mehrfach heftrittenen Zlnficht nach ftiliftifch unbenfbar, baß Schlüter

iene großartige ;fa9abe entworfen habe, welche ber heutigen 2lnficht

bes Schloffes 5u ®runbe liegt. 2lber ber neue f)of mit feinem Drunf:

finn, mit jener ;feftluft, welche bus IDiberfpiel unerhörter natio:

naler Seiben war, Fonnte unmöglich Behagen an bem trot5igen

(Ernft eines Dala5so finben, wie biefer ohne bie meiner 2lnftcht

nad; von Schlüter eingefügten großen Dorta1e gewefen wäre. Das

(Einorbnen gleichmerthiger @heile 511 einem in riid*fichtslofer

®röße alle Sonbererfcheinungen nieberbeugenben t‘5an5en — biefes

(ßrunbwefen italienifcher Barocffaffaben —— wollte fich nicht für ben

f)of jriebrich’s I. fchicfen. llian brauchte prunl'enbe Schauftücfe

auch in ber Baufunft. Schlüter follte fie fchaffen!

3n ben jahren 1698 unb 1699 war er als Bilbhauer am

Schloß thätig, erft im herbft 1699 wurbe er an Stelle bes fünft;

lerifch bebeutungslofen ®rüneberg leitenber 2lrchiteft: (Er änberte

ben italienifchen plan ab. 11m biefe Zlnficht von ber (Entftehung bes

Schloßplanes 511 beweifen, muß ich 5unächft auf bie ®efchichte

bes Baues 5urüd’greifenfi“) \

?

®egen <Enbe bes 17. 3ahrhunberts beftanb bus Schloß noch

aus einer Reihe nn5ufammenhängenber €heile. 11m ben größeren

weftlichen E)of gogen fich niebrige, für ben hofbienft beftimmte
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Bauten. üur an ber üorbweftecfe erhob fich ein 5iemlich un:

geichlachter €hurnt, in bem bas Zl"liin3amt untergebracht war.

Daher hieß er ber mün5thurm. Die beiben höfe trennte ber

noch heute erhaltene, formlofe ‚flügel, von welchen ein Cheil bem

16. Jahrhunbert angehört, ein anberer, ber 21labafterjaal, bas 1Derf

Smibs unb eben vollenbet war. Der fchönite fifheil bes Sehlofies

war jener 5wifchen bem 5weiten, öftlichen fyof unb bem Schloß:

platg: (Ein Bau in ben reichen formen ber jrührenaifiance, ber

bem f)auptflügel bes €orgauer Schlofl'es ftiliftifch entfprach. (Ein

offener (Ereppenthurm erhob lich an ber E)offeite‚ 5mei Runb=

erfer fchlofien bie S&loßplatgfaffabe ab, welche weniger als bie

hälfte ber heutigen an £änge hatte. 21n biejen flügel, nach

bem Baumeifter ber Cheiß‘fche genannt, fchloß fich gegen bie

Spree su jene ungeregelte Baumaf1'e, welche mir heute noch er:

halten fehen. Sie war an ber hoffeite burch 5wei Chürme aus:

geseichnet, beten einer eine 1Denbeltreppe enthielt, währenb im

anberen eine ichnecfenartige [Danbelbahn aufftieg, eines ber 1iunft=

werte, wie fie in ber ®othif unb Renaifl'ance vom marfusthurm in

Denebig bis in ben üorben beliebt waren. fieu waren um 1685

ein hoher Bauförper an ber üorbofted’e unb ein ®alleriebau an ber

Spree, wieber IDerfe Smib‘s ober Hering‘s. Der (Broße Kurfürft hatte

bie Räume in biefen flügeln einsurichten begonnen unb namentlich

gan5 gegen bie höfifche Sitte jener 5eit im britten Steel reiche

2lusftattungen angeorbnet. Sein Sohn fet5te bas Begonnene fort.

wie weit bie 3nnenbel'oration fortgefchritten war, als Schlüter am

Schlofibau Befchäftigung fanb, hat fich bisher nicht feftftellen lafien.

Die erfte fichere Kunbe von erhöhter Bauthätigfeit erhalten wir vom

3ahre 1696, inbem eine Ö)uelle”"’) von ben neuerrichteten Säulen:

reihen fpricht, b. h. von bem Hmbaue bes fpofes nach bein Der:

bilbe jener, welche Borr0mini in S. 5ilipo üeri 5u Rom angelegt

unb Bernini für ben £ouvre 311 paris geplant hatte. (Es erhielten

fich einige biefer Säulen, unb war an ben Creppenvorlagen, welche

Schlüter in ben f)of hineinbaute. Sie befunben eine bar-ode

(Bröjäe, welche weit über Zilles hinausgeht, was bisher in Berlin

gefchaffen werben war, unb mit ben als bett lebenb befannten

Künftlern nichts 3u thun hat. Seit 1697 ober 1698 begann nun

am gan5en Schloß, an ber delofiplatgfafiabe fuher erft ieit herbft

9.
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1698, ein Umbau nach einheitlichem plane. llnö 5rvar erftrecl’te

fich biefer 5unächft nur auf bie fübliche, öftliche unb nöröliche Seite

öes 5rveiten ßofes‚ alfo auf bie Zlusgeftaltung ber vorhanbenen Bau:

theile. Derfchieöene Zln5eichen laffen vermuthen‚”'ä baß ber erfte

plan, welcher fchrverlich erft 1698, alfo nach Schlüter‘s 21nftellung,

am Schlofäbau entftanö, jene großen €horbauten, öie jetgige

f)ofanlage unb bie fifreppen in ber heutigen form noch nicht ein:

befehlofg, fonöern fich nur auf öie Rücflagen erftrecfte. Diefe nun

rvuröen in formen gehalten, meld)e bei: beutfchen Hunft ebenfo

fremb fmb wie ber belgifchen ober fransöfthhen: Sie tragen un;

verfennbar bie Hierfmale rönüfcher £)erlunft uni) finb bem Dala530

maöama 5u Rom bis in’s Detail nachgebilöet. Diefen Dalaft

lief} ®rof3hergog ‚feröinanb II. von Ö.'osfana 1642 burch maroscelli

errichten, angeblich nach einem plan bes ‘Euigi <Zigoli. Eosfanifch

an ihm fmb bie eigenthümlichen ‚fenfter öes (Erbgefchoffes, welche

auf hohen <Zonfolen fich vom Socfel aus aufbauen; römifch ba:

gegen ift öie mächtige mucht öes Stoätverfsbaues, öie Gfinheit bes

Baugebanlens, öie völlige Zlbgefchloffenheit in fich, öie Dorherrfchaft

bes f)auptgefimfes, ber Wangel jeber ©rönung. Gbenfo römifch ift bas

Detail. man betrachte öas Syftem öeffelben: mächtige Schatten;

maffen, ftarl’e Dorfprünge, feine llnterglieber, unbeöingte Be:

herrfchung ber IDirfung ber ein5elnen @heile, völlige Sicherheit in

ber Dertheilung ber maffen. man vergleiche hiermit öie ein5elnen

motive an ben Riicflagen öes Berliner Schloffes: biefelben 03rö:

gefchofäfenfter, biefelbe Steigerung ber (5etvänöearchiteftur bis 5um

britten ®efchofä, in beffen Derbachungen hier wie bort öie IDappen

angebracht finb, biefelbe eigenthiimliche Derfröpfung öes 2lrchitraves

um öie in bas ®eftms hineingegogenen me55aninfenfter; an gleicher

Stelle Reliefs, hier Hinber, öort heralöifche Zlöler; Die gleiche

IDirl’ung im hauptgefimsl

llnb man fchaue fich in Rom weiter um. Der palaft Boria

Damfili am €orfo, ein IDerl‚ welches etwa gleichseitig mit bem

Berliner Schloß von 65abrielle Dalvaffori gebaut tvurbe, 5eigt

wieber jenes ®efunsmotiv unb, ähnlich ber 2,lnorönung am Berliner

Schloß, allein in gan5 Rom Heine Runöerfer an ben (chen.

Dalvaffori aber war jener Hünftler, ber bie 2lrbeiten bes Borromini

unb feiner 5eitgenoffen, auch ber beiben Baratta, in Kupfer ftach. 127)
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llnb blicfen wir über Rom hinaus. Der hergogliche Dalaft su

mobena, ein 10er? von großer 2lehnlichfeit mit bem Berliner

Schloß, ift wieber bie 2lrbeit eines Römers, bes Bartolomeo

Huan3ini, wieber mit — hier oralen — ;j-‘enjtern im f)auptgefimje.

(Es ift eine tiefe, innere 5ujammengehörigi’eit jener römijchen

Bauten mit bem Schloß an ber Spree, aber auch nur ber römifchen,

unleughar. IDenigftens Penne ich in gang (Europa feinen Bau bes

XVII. unb XVIII. 3ahrhunberts, ber jo römifch ausfieht wie bus

Berliner Schloß 'unb nicht auch von einem in Rom Pünjtlerijch

heimijchen erchiteften entworfen wurbe.‘”)

?

<Ebenfo flar wirb es bem unbeeinflußten Zluge bes ‚fach:

mannes fein, baß wefentliche Cheile bes Schlofies unb gerabe jene,

welche bemfelben ben 2lnjchein eines römifchen palaftes nehmen,

in (Entwurf unb (Ein3elheit burchaus unrömijch finb. Dieje (Eheile

entjprechen aber nollfommen bem, was wir bisher als Schlüterijche

Bauweije erkannten. Sie 5eigen {eine Dorneigung für große Dilafter:

orbnungen, {eine für bie Barocf5eit etwas jchüchterne Behanb:

lung berjelben, {eine Schmucfart mit Heinen Reliefs unb mit

naturaliftifchén Blattgehängen, fur5 {eine nieberlänbijche Schule,

welche nur burch großartig entworfene plaftifche IDerfe in ihren

etwas unfertigen Zlnorbnungen burchbrochen wirb.

®hne freilich fichere Beweife bafür beibringen 5u f'önnen, halte

ich baher ben (Entwurf bes Schlojjes für bas IDerf verfchiebener

meiner, nicht nur, wie man bisher annahm, ausfchließlich Schlüter‘s.

5u biefer Zlnnahme bejtimmt mich namentlich auch bie 21chtung

vor Schlüter‘s fünftlerijcher 3nbivibualität. Denn ich farm nicht

glauben, baß ber beutfche, vom (Erfolg ausgeseichnete, in ber Blüthe

feines Schaffens ftehenbe meifter etwa burch bie fur5e Reife nach

Rom bejtimmt werben fei, bei ben beiben größten Bauaufgaben

feines £ebens, an ber Schloßfafiabe unb am Dome (Sig. 31) sum

Kopiften herab5ufmfen. Die beutjchen Künjtler jener 5eit, welche fait

alle Rom unb 3talien fannten, haben fich nirgenbs su einer folchen

llbhängigfeit erniebrigt, fie haben ihr Baro:f ftets über bas ber

3taliener gefiellt, mit Bewufitfein nationale IDert'e geichaffen: llnb
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gerabe ber größte beutfdye Künftler jener 5eit follte allein {eine

Kunftart aufgegeben unb fich Rom gegenüber als wiöerftanbslos

ermiefen haben?

wie bie römifchen plane nach Berlin Famen, vermag ich

nicht 5u fagen. Dielleicht hat ber König ein machtmort gefprochen,

vielleicht ift Schlüter felbft ge5wungen werben, {eine E)anö ber Zfach=

bilöung 511 leihen, vielleicht waren öie Baratta bie €räger berielben.

mit bem mit: vorliegenöen I?achrichtenvorrath ift öie frage ent:

fcheiöenb wohl nicht 511 löfen.

 

 

   
 

 

  
 

     

 

Sig. 37. Entwurf für einen Dom 311 Berlin.

Schlüter‘s eigenftes IDerf am Zleufieren öes Schlofies 1'cheinen

mit alle nur öie Cortale1 unö V 511 fein (Sig. 32). Der llmbau

ber front gegen ben Schloiäbau wurbe 1698 in Zlngriff genommen,

portal I öagegen nach ber 3nfchrift erft im folgenöen 3ahre.l29)

?

Damals war bas „große Defiein" ber Königsfrönung ber:

(Erfüllung enölich näher gerücft, man hoffte auf bie (Erfolge ber

Derhanölungen in wien unö im f)aag. 3m Z°(ovember 1700 waren

öie legten Schwierigfeiten fortgeräumt, am 24. erhob gelegentlich
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einer ®alatafel lfiarfgraf lllbrecht von Branbenburg als erfter

ben Ruf „035 lebe ber König in Dreuf3en!“ „2lllhier ftrotgt

2llles von föniglichen (6ebanfen,“ fchrieb in ben nächften fügen

ber fächfifche 65efanbte. 21m 18. 3anuar 1701 erfolgte in Königs;

berg bie Krönung; <Eofanber leitete bte ;feftbeforationen. Zlm

6. Zitat 50g ber König in feine Refiben5 Berlin ein.

(Er traf bie Stabt fünftlerifch nicht unvorbereitet. (Eine Zln5ahl

von eriumphbogen naar errichtet werben, von benen uns Dit5ler

Sfi55en hinterließ: mehr ober minber ftreng flafftfche Bauten, an

welchen (Eofanber unb Sturm ben größten Zlntheil hatten. 2luch

Schlüter‘s portal I (Sig. 33 unb 36) ift ein folcher €riumphbogen,

eine 3nfchrift feiert ihn als rafche monumentale Chat unb als fönig:

lichen Bau im (Begenfat; 5u ber Dalagsofaffabe, welche noch bie

furfürftlichen ‚5eichen trägt.

Das neue portal burchfchnitt bie front gegen ben Schloßplat5

etwa in ihrer 2Tlitte unb ift in beren viergefchoffige 2lrchiteftur

nicht eben fehr gefchiclt eingegliebert. (Es befteht aus einem hohen,

bem <Erbgefchoß entfprechenben, aber für ben 5mecf etwas matt

profilirten Socfel, über welchem fich 5wei Dame Riefenfäulen er;

heben. Die form ihrer übermäßig ftarf gefchrveiften Schäfte, ihrer

reich burchgebilbeten Kapitäle‚ namentlich aber bie fchwere, mit ben

$$inien ber Rücflage nicht übereinftimmenbe Zlusbilbung bes 65efimfes

laffen eine hanb von minberer Sicherheit erfennen. (Es offenbart

fid7 in bem Bau ein in’s ®rofäe vorfchreitenber Künftlergeift, ein

mächtiges lDollen, bem aber bas thatfächliche Können nicht überall

entfpricht. man merft bie fehlenbe Schule unb bie aus biefer er:

fprießenbe ®leichgiltigfeit gegen bie überlieferte ‚form unb gegen

bas Zlbwägen ber Baumaffen unb ber profile flach einem Stiche

Schenl’s wollte Schlüter bie Säulen fogar noch mit Blattgehängen

in ber mitte umwinben. So offenbart fich ein jeftgeift, eine freubige

f)eiterfeit in biefem Bautheile, weldye mit bem wuchtigen @rnft

Roms unb ber Dalaggofaffabe nichts 5u thun hat.

2lber baburch wurbe bas llrtheil ber 5eitgenoffen nicht be;

ftimmt. Die gefchulten Dallabianer unter ihnen müffen ihrem

Syfteme unb ihrem afabemifchen Kunftverftanbe nach in ber

2lrchitei’tur Schlüter’s eine Reihe unver5eihlicher „;fehler“ gefunben

haben. Diefe fielen ihnen viel entfchiebener auf als uns, bie wir
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hin1'ichtlich ber Beurtheilung bes Batocfftiles noch in ben liinber=

1'chuhen ftecfen. Die £aien aber werben bem Bau bie höchfte

Bewunberung nicht verfagt haben, als einem meifterhaiten, wenn

auch willfürlichen unb rein maleri1'chen Drunfmerfe. (Es iteth in

bieier riefigen ®rbnung ein hoher Pünftlerifchet: mm;, ein hin:

teif3enbes Selbftvertrauen. „Riühtiger“ gebilbet hätten bie1'e Säulen

vielleicht minber glücflidy gewirft. Damals 1'tanben fie vor bet noch

wefentlich für5eren jafiabe, welche nun mit einem Schlage an Stelle

bes italienifchen ein gang beutfches @igenmeien erhielt. Nicht mehr

herr1'chten bie magrechten Sinien vor, nicht mehr war ber Bau

eine aus gleichmerthigen Öfheilen gefchaffene (Einheit: ein fühner

(Eingriff hat ihn 311 einem bem beut1'chen <Zmpfinben mehr ent:

fprechenben, auflttebenben, fen?recht geglieberten ®an5en gemacht,

ihm bas 2lnfehen eines römifchen f}errenfiiges genommen, um ihn

sum preußi1'chen Königsfchloß 5u erheben, 5u einem Bau, bet: fich feftlich

bem Doli*e öffnet unb ber eine Steigerung ber bienenben Cheile 5u

einem herrfchenben ®liebe batftellt. Die „majeftätifche Simplicität“

warb beifeite ge1'choben unb an ihre Stelle trat ber Drachtfinn ber

beutichen f)öfe bes 17. 3ahrhunberts, bie erneute Schaffensfrifche

unb formenfeligfeit beutfcher Hunft.

Die IDirfung bes Baues auf bie 5eitgenofl'en muß eine außer:

orbentliche gewefen fein. Bleienborf ftach ihn für ben Thesaurus

Brandenburgicus, Decfer unb Broebes für ihre IDerl’e, ber 1{unfb

hänbler unb Kupferftecher Deter Schenf aus (Elberfelb, wohl ein

;freunb Schlütet‘s, jebenfalls einft fein ®enoife im Dienft johann

Sobiesfi‘s, mibmete ihm 5wei Blätter, von welchen eines ben (Eingug

bes neuen Königs bar1'tellt. <Er hulbigte in lateinifchen Diftichen

auf einem bie1'er Stiche Schlütern als Dan5iger Bürger unb erftem

8aumeifter ber 5eit, als 5ürften ber Künftler, welchem Dallas

ben Schlüfiel bei: 2lrchiteftur in bie f)anb gegeben, um eines großen

;fürften IDürbiges 5u fchaffen.130) .

?

3n5wiichen ging ber Zlusbau ber 5afiabe gegen ben Suftgarten

nach ben „gemadyten Deft'eins” fort. 035 galt bie Drachträume für

ben föniglichen £)ofhalt 511 vermehren. 1701 war bie ;faffabe bis
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3um £)auptgefims wahrfcheinlich fertig. So 5eigt fie uns eine 2lb;

bilbung im Thesaurus Brandenburgicus, beffen let5ter Banb 1701

erfchien. 2[uf biefer fichtlich nach ber üatur ge5eichneten Darftellung

war bamals ber mittelbau anbers geftaltet wie heute. Das beftätigen

bei Ditgler erhaltene Sfi55en ber Chorbauten (frehe Sig. 36). wenn

feine form auch nicht gang Plar 5ur Darftellung gelangt, fo fieht

man boch, bafi bie IDanbpfeiler bamals fehlten, meld)e jet5t fich

bett befinben. ber ®runb hierfür liegt wohl in einem 11nfalle,

ben bas haftige Beinen unb bus technifche Ungefchicf aller Be:

theiligten herbeiführte. 3m 21uguft 1699 5eigte fich ein Rig „in

ber neuen mauer bes Schloffes, nach bem Suftgarten hin, bei

bem mittelften Saal in ber 5meiten (Etage oben an bem Bogen

bes Seitenfenfters”, fo baß man fürchtete, ber ;fenfterpfeiler werbe

einftiir3en. 5wiftigfeiten 5mifchen Schlüter unb feinem munter:

meifter £eonharb Braun unb bie fieigung Schlüter‘s, fchnell ein

fertiges 1Derf 311 fchaffen, bus ben König befriebige, war theil=

meife llrfache an bem 11nglücf. Noch ein jahr barauf war ber

Scherben nicht geheilt. Schlüter hatte bie (Entfernung Braun‘s

burchgefet5t, nachbem eine Hommiffton ben Schaben befichtigt unb

über ihn an ben König berichtet hatte (21. September 1700). (Es

ift beseichnenb, baß ber hinter bem Riffe liegenbe Raum, ber Ritter:

faul, erft 1706 fertig geftellt wurbe.

2[n bem an ber £uftgartenfeite gelegenen portal V (Sig. 34,

35 u. 36) 5eigen fich bie nieberlänbifchen Bauformen noch beutlicher.

Üas f)äufen ber an fich 3iemlith trocfenen 2T?otive‚ bie Dermenbung

ber Blattgehc'mge, bie gewänbelofen, Ianggeftrecften 5enfter, bie

etwas nüchterne unb nicht eben fraftvolle form ber 1Danbpfeiler —

alles biefes erinnert an bie polnifchen Bauten aus ber 5eit johann

Sobiesfi’s unb barüber hinaus an bie flieberlanbe. Schlüterifch,

ein 10er? bes Bilbhauers, fmb auch bie heftig bewegten Schmebe:

figuren, bie er unter bem Balt‘on als Kröger nach bem Stich

von Deder plante, unb jene, welche über bem E)auptgefchofi 511

einer fchmungvollcn 63ruppe vereinigt finb.

Dieter Ded’er‘fche Stich von 1703 giebt nicht bie 21usführung

mieber, fonbern Schlüter‘s plan für bicfclhe. jener Hi}? an ber

Stelle ber ‚faffabe, mo jet5t bas portal fteht, fcheint Schlüter Sur

Derftärfung ber Zliauer unb mithin sur 2Inlage bes Dortals ver»
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anlaßt 511 haben. Üi—e llusführung entfprach nicht überall bem

<Entmurfe. So brachte Schlüter an Stelle ber Schwebefiguren

Karyatiben unter bem Balfon an. Dieie, abftchtlich in fomiichen

formen, als unter:

georbnete, bienenbe

(Beftalten gebilöet,

5eigen eine fo unvev

Pennbare 21ehnlich=

feit mit ähnlichen

llrbeiten am Dresb=

ner 5winger, baß

ich fie für öas IDerf

befielben meifters,

unb 3war bes Bal=

thafar Dermofer

halte, ber erft 1704

nach Berlin fam‚
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Um 1705 war

öie äußere 21nfidyt

ber öltlichen SChloß; _—._—'T—

hälfte, fowohl gegen "

ben Suftgarten wie

gegen ben 5d)l°fi=

plat5, in bem 5u:

ftcmbe, in welchem

wir fie nod7 heute

fehen. ®ewaltig

ragte öie ftreng in

Stcäwerfe getheilte

maffe be): Rüd= \

lagen auf, Bau:

theile, öie öem Schmucffmne ber bamaligen beutfchen Kunft ebenfo:

wenig entfprachen, wie öem ftrengen Dallaöianismus ber fransofen

ober ber trocfenen Derftänbigi‘eit ber E)ollänöetx Hut: ein Bau
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biesfeits ber 2llpen befitäi gleiche, ädyt römifche ®röf5e: bas von

Bernini’s Schüler Ceffm erbaute fönigliche Schloß 5u Stocfholm.

Diefes ftth eine erchitettur bar, bie, wie bas Theatrum Europaeum

für 1707 tagt, „5mar fimple, aber {ehr reguläre unb nach ben

Zlntiquen ihrem ®enies angeorbnet“ werben fei. Die 5eitfchrift,

welche erft 1710 im E)anbel erfchien, wurbe‚ wie fchon gefagt,

von Eofanber beeinflußt. 3hr 3nhalt ftth alfo ungefähr bie

Uleinung ber Königin bar, welche ja (Eofanber‘s ).Irthetl jebem

anberen bevor5ugte. Da heißt es weiter: „man fiehet an biefem

prächtigen ®ebäube gar Peine verfröpften Dilafter, noch Holonnen,

noch ;frontifpice, aber bahingegen fällt bie gan5e £)rbonnance unb

ihre Schönheit mit eins in‘s ®efichte“; es 3eige nach bem Dorbilb

ber 2llten‚ „baß bie Simplicität in ber 2Irchiteftnr für eine maje:

ftätifche Dracht 311 fchät5en fei“.

Das Theatrum brachte nur gang verein3elt architel’toniiche

floti5en. (Es fcheint bie Darftellung bes Stocfholmer Schloffes,

welches fich vom Berliner Schloß gerabe burch ben mangel jener

„verfröpften pilafter, Kolonnen unb 5rontifpice“ unterfcheibet, eine

verftecfte llnflage, weil man vom alten plan abwich, von ber

großen £ehre bes Bernini, burch ZHaffen 5u wirfen, fo ba8 ber

Bau als (ßan5es (Einbrud’ mache, „mit eins in's ®eficht falle“.

llber auch an ben italienifchen Safiabentheilen 5eigt fich

Schlüter‘s E)anb, unb war in ben bilbhanerifchen (Ein5elheiten.

I)ie Der5ierung ber mächtigen Derbachungen, bie gang beutfche 2Irt,

in bieten aus ben Buchftaben C. F. III. ((Xhurfürft jriebrich III.)

einen Schilb 5u bilben, bie ®eftaltung ber 21bler im E)auptgefims‚ all

bies entfpricht ben ‚formen, welche bie beutfchen meiner am

5eughaufe anmenbeten. (Es macht ben (Einbrucl, als feiert bie

©rnamente an @rt unb Stelle aus bem roh verfetgten Steine heraus:

gemeißelt, ba ja jene bes (Erbgelchofies, als bes gulth in llngriff 5u

nehmenben €heiles, unvollenbet blieben unb noch heute bie un:

bearbeiteten Bolten 5eigen.‘“)

?

wenn es alfo in ber llrfunbe vom 2. l'(ovember 1699 heißt,

Schlüter habe am Bau bes Schlofies „gute 1Difienichaft“ bewiefen, fo

farm fich bies wohl nur auf {eine llusführung bcs älteren italienifchen
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Dlanes begiehen. heißt es bach ausbrücflich, er folle „fleißig licht

haben, baß 2llles ben gemachten i)effeins unb 21briffen gemäß

5ierlich unb bauerhaft gefertigt“ werbe; ferner follte er „2Ibriffe

unb Dorseichnungen, wenn wir einige neue ®ebäube anrichten,

feinem beften Derftanbe nach verfertigen,“ fonft aber nach ber

„IDillensmeinung“ bes Königs unb ben Befehlen bes Schloßhaupt=

manns leben. Sd)lüter hatte bie „erforberlichen gefchicften unb lang;

lichen Derfonen sum 5eichnen unb meffen“ felbft 511 unterhalten

unb mit bem üöthigen 5u verfehen unb erhielt 3u feinem Gehalt

als f)ofbilbhauer als äulage ICOO Ehaler jährlich, wieber mit

<Erlaß ber Zliarinen:3ura.

(Es gab alfo bamals, als Schlüter angeftellt wurbe, bereits

„gemachte Deffeins“. Z'Cichts beutet an, baf‘5 gerabe er fie gemacht

habe. (Eofanber er5ählt, ber König habe bie gefchicfteften Hiinftler,

Zfialer unb Bilbhauer aus 3talien unb ;S-‘rani’reich verfdyrieben‚

benen er ftattliche Denfxonen gab. üationale Bebenfen‚ wie man wohl

gemeint hat, befchränften ihn hierin eben fo wenig als bie Königin.

Sie lagen auch Peineswegs im (ßeift ber 5eit, ielbft am Darifer

l}ofe bachte man nicht an nationale 2lbfchließ‘ung. 21ls „erfter

Baubireftor“ erhielt @ofanber 1702 bie 21ufficht über bie fönigliche

5eiclmungsfammer unb ben Zluftrag, „bie Deffeins fowohl von

lliilitäv als €irilgebäuben", welche in biefer, „fo von (Einheimifchen

fowohl wie von fren1ben vorhanben feiert“, in ®rbnung 5u halten.

Dort fanben fich alfo bauernb werthgefchätgte 5eichnungen auch

frember Künftler vor, auf beren (Erhaltung man fo großes ®ewicht

legte, baß man fie nur ben höchften Baubeamten bes £anbes anver;

traute. Zluf biefe aber wurbe Sd)lüter bei feiner llnftellung hin;

gewiefen. Daß er von ihnen abwidy, mag manchem feiner Kunft:

genoffen nicht eben löblich erfchienen fein. 21m entfchiebenften

mißbilligten es bie Hlafficiften.

Die Schilberungen bes „Z'ieibes“, mit welchein bie Hunft:

genoffen Schlüter verfolgt haben foilen, hat bie (ßerechtigfeit bes

llrtheiles über bie Dorgänge unter Schlüter‘s ll'iitftrebenben vielfach

getrtibt. (Es war nicht rein perfönlicher Iieib, wenn (Eofanber unb

Sturm Schlüter‘s Berufung auch noch lange nach beffen Stur5 als

einen ‚fehler, einen 2Iusfluß ber ®ünftlingswirthfäaft am f)ofe

anfahen. Denn bas einmiithige Hrtheil beiber, baf5 Schlüter 5war
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ein guter 5eichner gemefen {ei unb ben ®ebäuben auf bem papier

ein fchönes llnfehen 5u geben vermocht, im 2qubauen aber nicht

baffelbe su thun verftanben habe, wie ®ofanber noch im 1717,

alfo nach Schlüter’s €ob erfchienenen XVI. Cheile bes Theatrum

Europaeum tagt, ift von ben (Chatfachen überall beftätigt werben.

Schlüter war nach Sturm‘s llrtheil im XVII. Eheile berfelben

5eitfchriffl“) von profeffion ein guter Bilbhauer unb 5eichnete

babei faubere, peripeftivit'che Ritte, „verftanb über bem aber gar

im geringften nichts von ber mathefis, welches, um einen Bau 3u

führen, boch unumgänglich ift“. llnb an anberer Stelle, im Dot:

wort feines „Prodomus architecturae Goldmanni“ “”) flagt er, bat}

man in Berlin, ©resben, f)annover unb 1Dolfenbüttel Eeuten, bie

noch feinen liefen gebaut hätten, aber von ber Reife in 3talien

fämen, Daläfte anvertraue unb fie „vor Dragi5mäßige f)erren

pat'fire", obgleich fie „groben ZTIangel in ben Drin:ipiis litten“.

(Er meint hier in erfter £inie bie erchiteften Horb im 1Delfifchen

unb Döppelmann in Sachien. 133) Z?un aber wenbet er fich gegen

Korb unb Schlüter, inbem er tagt: „Zlnberen habe man bte im:

portanteften IDerfe 511 bauen anbefohlen, bie {ich felbft nicht träumen

Iafien, bag fie follten Baumeifter werben, fintemal fie ehemals fich

blos auf bas 5eichnen unb bie Bilbhauerlunft, einer (Korb) wohl

gar nur auf bas (Eifdplerhanbwerf geleget."

Somit war es Schlüter wohl nicht ga113 leicht gemacht, ftch

in {einer neuen Stellung 3u behaupten. über fräftig ftüt5te ihn

bie Zlnerfennung, welche {ein hohes Calent fanb, Balb auch

fammelten fich Schüler um ihn, mehrte fich ber Kreis jener, welche

{einem (Beifte unb ber biefem entfpringenben Stilrichtung hulbigten.

?

Z°(icht nur bie llußenarchitei’tur war im (Entftehen, jrieb:

rich brängte auch auf Dollenbung ber 3nnenräume (Es haben fich

5wei Derfügungen erhalten, welche {ich auf biete frage be5iehen:

man nur Stuffatoren feiert für bie Zlusgeftaltung ber jeftfäle

nöthig, tagt eine von bieten, fonbern auch 1TZaler; ber König forberte

alle, baß biefe ungefäumt 311 1'chaffen beginnen follten. Schlüter erhielt

be8halb am u.De5ember 1700 ben fchriftlichen Befehl, am Schloß:

Gurlitt, 2lnbr. Schlüter. 10
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bau „abfonberlich in ben ®emächern mit allem ;flei3“ arbeiten

unb bie DIafonbs auf bas Schleunigfte fertigen 5u laffen. 2llle

maler, bie am E;of unb ber Zlfabemie angeftellt feiert, follten ihm

hier3u „unweigerlich an bie £)anb gehen unb biejenigen Üeffeins,

fo er ben 3ntentionen bes Burfürften gemäß fchriftlich anweifen

wirb", in ber Zlfabemie bei einer Konferen5 prüfen unb fchriftlich

begutachten; wenn fie aber (Benehmigung gefunben hätte, falle

man fie „ohne allen Doll5ug sum (Effeft bringen“, bamit bie erbeit

fchneller unb beffer gemacht werbe. 11m 5u vermeiben, baf; einer

bem anbern bie Sd)ulb 5ufchiebe, „wenn Sauten gefchehen“, follen

bie (Bemächer vertheilt unb jebem Zl"(aler feine Zlufgaben gefonbert

angewiefen werben.

Unter ben malern ber lilabemie mochte nicht jeber ben Zlnz

orbnungen Schlüter’s fich willig gefügt haben. i)ie Hunftwelt war

bamals von 5u verfchiebenartigen Strömungen burchsogen, als baß

eine <Zinheitlichfeit bes fünftlerifchen 5ieles fich leicht ergeben hätte.

Ba5u hatten bie lTialer ber 21fabemie faft ausnahmslos im 211151

lanbe ihre Kunftbilbung erhalten unb waren vielfach bereits 511

ber Plaffifcheren Richtung hinübergesogen werben, beten theoretifcher

Sehrer (ßerharb be Saireffe unb beren Dorbilb maratti war.

wenn jofeph IDerner, einer ber Reftoren, b. h. Seiter ber 2l?tfäle

ber Berliner 2lfabemie, aus ber £ehre bes Dietro be <£ortona‚

bes 3beals ber barocfen ®rotesfenmacher, in jene bes maratti

übergegangen war; wenn er vor Siebrun, bem (Kröger ber Hunft

<£ortona’s in 5ranfreich, aus paris weichen mußte, fo wirb er wohl

nid)t eben mit jreuben bem Barocf bes Berliner Schloffes feinen

Dinfel gewibmet haben. Zluguftin fiferweften‚ beffen @alent, jenem

ber Danloo verwanbt, italienifche unb nieberlänbifche Schule ner-:

einigte, mochte williger fich ber Schlüter‘fchen erchiteftur einfügen;

fl'heobor von £ubienet5fy, polnifcher Ritter unb (ßenoffe Schlüter’s

im Dienfte johann Sobiesfy’s, war bei £aireffe felbft in bie Schule

gegangen unb hatte bort fich bie Z°('eigung für ftrengere form:

gebung geholt, nachbem er vorher fich bie breite Dinfelführung ber

älteren Schule angeeignet hatte; paul (Earl £eygebe, ber Sohn bes

berühmten €ifenfchneibers, folgte noch ber Schule bes Sanbrart;

30h. friebr. IDentgel, ben Kurfürft 5riebrich nach Rom fenbete,

erlernte bort bie E)iftorienmalerei im Sinne ber Barocfmeifter, in
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welche ihn fein Eehrer, ber Cheatermaler E)arms‚ eingeführt hatte.

(Er ift es, ber Schlüter's Kunft am nächften geftanben 5u haben

fcheint.

Die Kräfte, über welche Schlüter 5u verfügen hatte, waren

alfo fehr verfchiebenartig; er bebnrfte thatfräftiger 11nterftiitgung,

um fie f1ch millig 5u machen. fünf (Zage, nachbem jener Befehl

an ihn ergangen war, bie maler 511r erbeit an5utreiben, brach ber

König 5ur Krönung nach Königsberg auf: (Er mußte bemnach

hoffen, bafi bis 5u feiner Rücffehr bie malergerüfte wieber ent:

fernt, bie neuen Säle wieber benutgbar gemacht feien. Drängte er

both burch einen in ungnäbigen IDorten abgefaßten Befehl auch

am 7. jebruar 1701, baß bie ZHaler feine „Dreiegte machen unb

fchläfrig ihre 21rbeit von ftatten gehen laffen follten“, bamit fie 511

feiner Rücffunft fertig feien. Dorher alfo war bie Stul‘i’irung ber

Räume bereits abgefchloffen. Diefe ift, wie bamals allgemein

üblich, in wefentlichen (Eheilen nicht aus jormftücfen 5ufammew

gefe15t, fonbern an Qrt unb Stelle aus bem naffen ®yps heraus

mobellirt. Selbft bei einer großen 2In5ahl von Kräften wäre es

nicht möglich gewefen, biefe 5eitraubenbe unb fchrvertrocfnenbe

erbeit in einem ober 5rvei jahren 511 vollenben. (Es Iäf5t fich

alfo auch hiernach annehmen, bafi bie bereits 1700 von ben malern

ausgefchmücften Säle nicht jene bes 1698 von ®runb auf gebauten

€uftgartenflügels gemefen feien. Dielmehr weift bie 3nfchrift an Dow

talI auf ben gegenüberftehenbenSchloßplatgfilügel als auf ben 511:

erft in llngriff genommenen.

?

IDelche fünftlerifche formen bei: Üecfenftul’t’ in Berlin vor

Sd)lüter’s Zluftreten angenommen hatte, bafür giebt Schloß Köpeni:P

guten Zlnhalt. 5riebrich bewohnte bies Schloß als Kronprin5, bie her;

ftellung ber Stuffver5ierung fällt nach ben angebrachten 1Dappen theil;

meife noch in bie 5eit feiner (Ehe mit <Elifabeth von i}effemKaffel‚

- welche 1683 ftarb, unb wurbe vor bein Cobe bes großen Kurfürften 1688

vollenbet. Üer Stil bes Stuffes ift berfelbe, welcher fich in ben älteren

Cheilen bes Berliner Schloffes unb in Charlottenburg finbet. Die:

felbe fchwere lflaffenvertheilung‚ bie gebunfenen Kinber unb (frauen;

10'
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Ieiber, bie feberigen 21fanthusranfen‚ bie ®lieberung um ein in

Kurven begrän3tes mittelbilb, fur5 jene leicht erfennbaren ‚formen

ber tübbeutf®:italienifchen Stul’fatoren, welche, Deutt'chlanb burch=

wanbernb, überall 5u finben waren. Schwerlich wirb es gelingen,

bie ein5elnen meiiter auseinanber 5u halten. (Es finb uns 11r;

funben über verfchiebene 3taliener erhalten, welche tchon unter

bem großen Hurfürften in Berlin unb Umgebung arbeiteten. Ba

ift ®ianbattifta Z?ovi 1667 (ßypsmeifter in Dotsbam, 2Intonio

Belloni, ber 1682 abging, ®iovanni Simonetti als maurer unb

®ypfer fett 1682 in ben verfchiebenften Schlöfiern thätig, ba er=

fcheinen noch 1701 21ntonio Scala unb üicolo <Zavian. micheI

Däbler, + 1702, flagt 1674, bat} ihm bie (5efellen vom Bau ent=

laufen, unter benen 3afob 3al’obten van ber Bruch genannt wirb.

2Tiit Schlüter’s beforativen 2lrbeiten hat tich bie gefchichtliche

Kritif bisher wohl etwas 5u rafch abgefunben. man hat ihm

fur5weg alles bas 5ugefchrieben, was 1699 unb 1714 im Schlofie

nach biefer Richtung gefertigt wurbe, unb bann von bieten IDerfen

weiter auch auf bie (Einrichtung anberer gleich5eitiger Bauten ge;

ichloft'en. Das fcheint mir aber feineswegs berechtigt. Der allem

überträgt man moberne 21nt'chauungen einer Bauleitung auf bie

am f)ofe eines 5ürt'ten wie 5riebrich war unb jener 5eit. i)ie

2Ichtung vor ben 2Ibftchten bes Baumeifters war Peineswegs fo groß

als heute, bem (Ein5elnen warb mehr freie fpanb gelat't'en, fich

fünftleriich geltenb 5u machen. wir wifien 5. B. mit Sicherheit,

bag (Eofanber bas deaugeftell für bie Silberichätge bes Ritterfaales

entwarf 511 einer 5eit, in ber Schlüter ben Saal ielbft ausitattete ;134)

wir wiflen bie Kamen einer 21n5ahl von Bilbhauern, ®rottirern

unb Stuffateuren, bie mehr ober minber telbftftänbig am großen

IDerl’e mitfchufen; wir Fönnen auch ungefähr berechnen, wie viel

ein mann, bem bie Bauleitung eines fo gewaltigen IDerfes oblag,

nebenbei felbft 5u mobelliren vermag. So müffen wir an ben

becorativen 2Irbeiten bes Schlofl'es Dieles ab5iehen, als nur mittel:

bar bem leitenben Künftler 5ugehörig. Die 2lften fchweigen fait

gän3lid) über biete fragen.

3
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Da man 1698 begann, bie alte Schloßfattabe gegen ben Schloß:

plat5 umsubauen, ttnb mahrtcheinlich auch balb baraut ober wohl

tchon vorher Zlenberungen im 3nnern bieter Bautheile vorgenommen,

namentlich bie Säle bes oberen ®etchottes ausgebaut werben. fünf

haben fich bort noch in ihrem alten 5uttanbe erhalten. Die fertig;

ttellung eines bertelben itt burch bie 3ahressahl 1703 beglaubigt,

bie ttch auf bem Dedenbilbe Zl. €erwetten‘s tinbet. Dertelben 5eit

gehören bie Räume 5mitchen bem €reppenhaus unb bietem flügel

an, von benen einer an gleicher Stelle unb von gleichem maler

ein Bilb von 1702 autweitt. Diete Deforationen fallen alto ficher

in Schlüter’s Bauthätigl'eit am Schloß. Hut ein Raum bieter flucht

mit jenttern gegen bie Spree 5eigt in ben Declenttullaturen noch bes

Kurtürtten monogramm, 5ugleich aber auch bie älteren Schlüter

nicht angehörigen formen. Der E)auptraum ber ;flucht itt ber Saal

über portal I, 5u welchem Broebes Sfi55en giebt.

(Es itt ein merfmürbiges Stücf Bilbhauer:2lrchiteltur, bas

Schlüter hier tchut: Die Seitenwänbe tinb burch breite IDanbttreiten

gegliebert; auf bieten hocfen je acht Prätttge, mächtig aus ber

IDanbfläche vorlabenbe männliche ®ettalten in voller Runbbilbung,

ttarf bewegte, musl’ell‘rätttge (träger ber nach unten volutenartig

aufgerollten erchivolten; bie ‚5rvict’el füllen Runbnitchen, vor

benen Bütten auf Contolen ttehen; bie @hürverbachungen 3eigen

ttarf gebrochene Baroclformen unb in bieten Duttenreliets. Die gan5e

IDanbtheilung itt 3mar unarchitel’tonitdy, aber to prachtvoll eigenartig

als nur benfbar, ohne alles Dorbtlb, bas IDert’ eines mannes, ber

bie ‚formen frei, ohne viel Schulung aus ttch heraus tchut. 11m to

ttrenger gettaltet tich bie Decfe: Ueber bem reichen, aber unver=

fnüpften (ßurtgefims tteht eine tchlichte, tatt troclen ge5eichnete 21ttit’a.

3n ihren jüllungen tmb ;flachreliefs angebracht, bie von merf=

würbig flatfitcher (Einfachheit tmb, 5üge von wanbelnben ‚figuren,

bie an bie Bellori'tchen Zlutnahmen nad) ber Zlntile erinnern unb in

benen ber erchäologe leicht bie flattrtchen Dorbilber erfennt. @rtt

ber maler, welcher bus (ßemölbe 3ierte, tchut bie bie architeftonitchen

£inien übertchneibenben IDolfen unb Hörpertheile, belebte bieten

ttrengen Bautheil in barocl'em Sinne. l'tieberlänbitche (ßuirlanben

umtchlingen bie Reliets. Die 2lnlage 5eigt ein mert’würbiges

Cutten in bas bem Bilbhauer trembc ®cbiet ber erchitel’tur‚ eine
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llniicherheit in ben Bauformen, bie burch bie berbe Kraft bes

Bilbnerifchen nur theilweife verbeclt wirb.

3n bem gegen IDeften anfiofienben Raume fmb ®efims unb

thtifa von ähnlicher Bilbung. Den E)auptfchmucf fchuf ber Bilb:

hauer, inbem er weibliche (ßenien ber Weisheit unb bes Ruhmes aus

ber Supraporte herausfchweben ließ, fo baf3 fie über bas ®efims hin;

wegragen unb nicht eben glücflich von biefem burchfchniiien werben.

Die figuren aber finb, wie bie nebenan ftehenben, meifterhaft, voll»

faitig, runblich in ben formen, ächt vlämifch Der folgenbe Raum,

ähnlich ausgeftaiiet, 5eigt über ben €hi'iren itreng gehaltene Reliefs,

auf bem 65eiims bagegen naturalifiiiche ®eftalten —— Sflaven —‚

beten Beine unbefangen in ben Raum herabhängen. Zlecht bilba

hauermäßig iii bie litt, wie Schlüter ben Doriprung, welchen ber

Kamin bilbet, gar nicht aus3umiiieln verfuchie, fonbern burch ein

von (5enien gehaltenes fl'uch hinter einem Stuffgebilbe verftecft.

Die @ichenthüren jener Räume 5eigen weiter in ihrer llbtheilung

unb ihrem virtuofen Schnitt ben norbiichen meifier. Die Heine

hinter bieiem Saale liegenbe nertäfelte Bibliothef, in ber friebrich

ber ®roße bas Sicht ber IDelt erblicfte, ift burch joni1'che Dilafter

gegliebert, bie {ich in ihrem über bie Regel hinaus gefieigerten f)öhen:

verhältni‘é unb ihrer (Eapiiälform mit jenen an ber „alten Dofi“

vollfommen becfen.

Die Stube öftlich vom Saale unb ber große Dorfaal gegen ben

Schwar3enfaal 511 fmb burch bie Stuffbe’foration ber Decfe be;

merfenswerth: bie flächen finb burch Ianggeichwungene, reich ge;

glieberie unb burch ;flachornament gefchmiicfte SEinien abgetheilt,

in allen Cheilen nieberlänbiich, im Sinne ber Rubens 5ugehörigen

Barocffchule.

(Es ift 5u beachten, bat} Z"(icolai gerabe bei bieten Räumen

Schlüter’s Kamen, wohl einer Ueberlieferung folgenb, als ben bes

Derfertigers nennt. 3ch farm ihm hierin völlig 5uftimmen. Sie

5eigen Hunftformen, bie {ich mit ber gan5en Schule unferes Künit:

lers ftiliftifch becfen. (Es finb nicht bie reichften, aber vielleicht bie

eigenartigften im gan5en Schloß. flach Broebes’ fleinem plane

bilbeten fie bie 5inimer bes Königs felbft unb als folche eine in

fich abgefchlofiene Süritenwohnung im Sinne ber 5eii, bie burch

brei Creppen reichlichen 5ugang hatte. Sie finb wahrfcheinlich
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biejenigen, welche 5um @in5uge bes Königs fertig geitellt werben

follien, aber, wie bie 3nfcbriften ber Decfenbilber fagen, nicht gang

fertig wurben.

3n ben älteren 5cblofiibeilen, welche unter Smib gebaut werben

waren, finbet man von Schlüter’s E)anb nur bie 21usfcbmüclung

einiger Kamine.

Die ®rnamentation ber eben befcbriebenen 5cbloßfäle wieber=

holt ficb in ber etwa gleicb5eitig ausgeitatteten „alten Daft“, 5cblüter‘s

mitwirfung an beiben Stellen beftätigenb: bielelben weit ge:

fcbwungenen f)auptlinien, biefelbe form ber Reibenornamente in

biefen unb in ben fräftig, manchmal etwas berb profilirten ®e;

fimfen, biefelbe fiacblige, beutfcbe Bebanblung bes Zliantbus.

(Ein motiv, welches {chen in ben Schloßräumen an ber jroni

gegen ben DIa5 fid) 5eigt, ift bas (Einfügen von becorativen Reliefs

in bie buer bie ©rnament5üge gebilbeten 5wicfel. Diefe Reliefs

gehören 3um ®eiftvollften, was Schlüter gefcbaffen: llugenblicfs=®nt:

würfe voller £eben, mit einer erltaunlicben Sicherheit ge5eicbnet,

ftarf manierirt im Sinne bes Rubens, aber fo fcbwungvoll, fo reich

im Spiel ber wellenartig ficb bebenben unb fenfenben mafien ber

Körper, ba8 fie ihren 5wecf, bie fläcben 5u beleben, muftergiiltig

erfüllen.

3

les weiterer Raum, ber beutlicb Sclylüter‘s £}anb erl’ennen läßt,

ift bie „alte Kapelle“ 3u nennen. 3bre erfte ®eftaltung {eben wir

aus einer alten f)anbseicbnung bes Berliner Staatsarchives (Sig. 37),

aus pigler’s Sfi53en von 1704 unb aus einem Stich (Sig. 38).

5unäcbft ift bas proieftantifcbe IDefen in berfelben feft5ubalten.

Sie war ein Drebigtfaal, ben an allen vier Seiten forintbifcbe

Säulengänge umgaben, gan3 entfprecbenb verwanbten 21norb=

nungen in ben Dalaftentwürfen Sturm‘s unb Deäer‘s. 5wifcben

ben beiben (Eingangstbüren befanb fiel; bas „f)errenftübclyen“,

bie Soge für ben Kurfürften; gegenüber bie Hansel, bavor

hinter 5cbranl’en ber 21ltar; gegen 5üben war bie Qrgelempore

angebracht, ein burd) Draperien unb fliegenbe (Engel äcbt 5d7lüterifcb

in bie 2Ircbiteftur hinein componirtes Bilbbauerwerf. Der 5ugang

su biefer, wie sur Kan5el war von ber Heinen (freppe aus ermög:
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licht, welche an ben leabafterfaal anftöfgt. Zfian hätte ficfycr ben

Saal, öeffen 5ertigftellung nach ben (Emblemen im £)rnament nach

1700 erfolgte, nicht in fo reicher IDeife ausgeftattet, hätte man

 
öamals {chen an eine Dergrößerung, öcs 5d7101'1'es gebucht.

Dielmebr galt er urfprünglid; als Schlußpunfl einer anfilaöe; als

foldyen beyid7net ihn auch bie “eine "Kuppel, welche bcm Saale Qber

lid) 5ufübrt. Sie murbe in einer IDeife qclöft, welche fid) eng an
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ähnliche 2lrbeiten bes großen [Diener 21rchiteften jifcher von (Erlach

anfchlie‘ét, 5. B. an befien Hurfürftenfapelle im Dome 511 Breslau

(1722—1727).135) Die flachen Bogen über ben Säulenreihen, welche

<Emporen bilben, bie burch bie Stuffornamente mehr verfchleierte

als bargeftellte 1tuppelform ber Kappen. Der fchlanfe, mit Blatt;

gehängen gefchmücfte @ambour offenbart eine vom 5eitgenöfiifchen

italienit'chen Barocl, alle von ber deule bes Dietro ba (Eortona

wenig beeinflußte f)anb.

21uch an biefes (Enbe bes alten Schloßbaues legt {ich ein Heiner,

gegen ben bei 511 gerichteter 3lügel, welcher bem, an ben Schloß;

plat5flügel anftofienben, für bie @reppe 511 ben Königsgimmern

beitimmten, entipricht. 21"(an beachte bie 21u5enarchiteftur biefer

Bautheile, bie großen ®iebel mit ben unvollenbeten Reliefs, jenes

als nieberlänbiich erfannte ll”(otiv auch hier, bas mit bem ita=

lienifchen jafiabenfyftem unb {einer unbebingten Dorherrfchaft bes

f)auptgefimfes fo wenig übereinftimmt. Diele Bautheile entftammen

bem italieniichen plane ficher nicht.

?

2lls Schlüterifch im (Eingelnen wie im (ßan5en ift ferner ber Ritter;

taal 5u begeichnen. llnlerem leeifter gehören 5u: bie pilafter mit

reichen forinthifchen Kapitälen unb tchwachem Körper, bas fchlicht pro;

filirte 65urtgefims mit {einen ftachligen 2lfanthusranl’en, bie prachtvoll

gefchnit5ten Öfhüren (Sig. 39), namentlich aber bie vier „IDelttheile“,

große Reliefgruppen als Supraporten. Zlber Schlüter herrfchte and)

hier nicht allein in bem Saale. Die Drunlgeftelle für bas Silber;

gefchirr machte, wie bereits gefagt, <Eofanber, bie Decf’e malte IDentgel,

ben Zl"(uftfantenchor baute ein beutfcher meiner unter friebrich

IDilhelm I. in ben Raum ein. 63ntfleibet man ben Saal von

bieten baroct’en pSugaben, fo finbet man ähnliche ®runbformen als

in jenem erftgefchilberten Saale hinter portal l.; nur treten an

Stelle ber bie 2Irchivolten tragenben Sflaven bie von jenen um;

rahmten „IDelttheile“. Sehr beachtenswerth tft ber liebergang von

ber 2lrchitel*tur 5u ber bie gange Decfe 5ufammenfafi'enben malerei.

Die noch verhältni‘émä‘éig einfache Bilbung ber Baluftrabe, bas

lluflöfen ber <Ec?en burch figuren unb Pörperliche IDolfenballen,

bie £inienführung an ben Hartufchen, welche wie aus @eig gefnetet



5i—_1- : g. Das !gl Erbin} 311 Ertl m Ei‘fu'v mx 5 1nrrüm

 

 

 

  



I56 Der Schwei3erfaal.

unb gesogen erfcheinen, ber malerilche 21ufbau unbenblich boch

wieber bie (Einführung großer gerabliniger llmrahmungen mit

meifterhaft ffi55irten ;figuren5ügen in Relief — bas ift leles

Schlüter‘s £)anb! Die beforative 2lusftattung bes Raumes farm

nicht vor 1703 entftanben fein, ba von [698 bis bahin IDentgel in

3talien fich aufhielt. Sein Bilb ift eine leotheoie ;friebrich’s I.

2luf bieier erfcheinen audi bie von ihm gefchaffenen IDerfe ber

Baufunft, mobelle, welche (Engel emportragen. Das Schloß in ber

‚form, wie Decfer es uns 1703 im plan barftellte, bus 5eughaus

noch ohne bie Zlbc'inberungen be Bobt’s, bas Schloß f£harlottem

burg {chen mit ben llmbauten (Eofanber’s wenigftens im ®runbri’é,

bie Kurfürftenbrücfe u. f. m. Koch 1706 wurbe in bie1'em Saale

gearbeitet

(Ein weiterer Raum, welcher Schlüter un3rveifelhaft angehört,

iii ber Schweigeriaal. 11m bieten als Dor5immer 511 Fenn5eichnem

ift er ftrenger architel’tonilch gehalten. Die IDanbpfeiler, bas ®e:

fini5, bie gan3e haltung ber jormen entipricht bein (ßerippe bes

€hronfaales, ber nur burch bie beforative 2Iusftattung {einem

5mecfe entiprechenb umgeltaltet wurbe.

?

Die Zlusftattung ber eben geichilberten haupträume bes Schlofies

iteht in {chartern ®egenfatg 5u all bem, was bisher in Berlin ge;

ichaffen werben war. Die älteren Stuffatoren ichufen fefte Rahmen

für ein Bilb, welches als folches ein Sonberbafein führte, fie be:

hanbelten bie Decfe als ;fläche. Das ift bie beutfdpitalienifche

form. Die an ben Ritteriaal beiberleitig anftoßenben „liammern“

5cigen bagegen bie fortgef®rittenfte Schmucl‘art, welche über bie jener

Schlüter‘ichen f)aupträume noch hinausgeht. 3hre Decfen finb als

raumbilbenbe Darftellungen einer beienberen erchitef‘tur gebucht,

{teilen nicht mehr einen Zlbfchlufg‚ fonbern eine ibeelle Steigerung bes

63elafies in {einer E)öhenrichtung bar. man nannte iolche Decfen

in paris „ä la Romaine“. Sie waren aus bem italienifchen'

Barocfempfinben hervorgegangen unb raid) bis 5ur völligen

llnuvanblung ber Decl’e in eine Reliefperlpeftive fortgefchritten. 3m

Dalaggo pitti, bem unerreichien Dorbilbe prächtigen Dec?enfchmucfes‚
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bem großen f)auptrverf bes Dietro ba Cortona‚ ift biete Hunftart

{chen su einem Syftem geworben, welches in ben fübbeutfchen Baro&

meiftern unb unter bieten auch in 90350 feine eifrigften Dertreter fanb.

2luch in Berlin fam fie namentlich burch bie mm sum Durch;

brud). Sie wuchs 5. B. in (Zharlottenburg ielbft bem (Eofanber

über ben Kopf. Dort malte 1708 peter be Coch Bilber in ©el

auf ben Kali, über bie Kapelle, im por5ellanfaal, im 2Iubieny

5immer, welche an 1(ecfheit ber alle erchiteftur burchbrechenben

Kompofitionen, wenn auch nicht an Kraft ber farbe fich mit ben

gleich5eitigen fiibbeutfchen 2Tleiftern mefien Fönnen. Zlehnlich ift bie

lilalerei in ber von (Eofanber eingerichteten großen ®allerie bes

Berliner Schlofies. Die Decfen finb architel'tonifch gar nicht ab:

getheilt, bilben vielmehr eine Bilbfläche, ber Stuff ragt in bas

®emälbe hinein, verbinbet {ich mit bie1'er 5u einem (Entwurf, bie

I)ed‘e wirb 511 einem nach ben ®efetgen malerilchen Zlufbaues ein:

heitlich geglieberten Kunftmerfe.

I)iefe ert ber Deforation fonnte bie Billigung ber lilafficiften

jener 5eit nicht fir.benz „Bei ber anirung von DIafonbs,“ tagt

Sturm im XVII. {heil bes Theatrum Europaeum 1718, „muß man

allemal bahin fehen, bag bas 21uge eine Ruhe finbe in 21nfchauung

berfelben, wosu ein folibes llrtheil unb ein guter ®ufto gehöret.“

(Ein Bilbhauer merbe gewöhnlich bie (Bebäube „mit Bilbhauerei

aus: unb inwenbig anfiillen, ein 2Tlaler mieberum alle IDänbe voll:

fchmieren“; Beibe begreifen nicht, „baf5 inwenbig bie Bilbhauerei

unb malerei mit ber erchiteftur burch große Zlioberation müt'1'e

untermenget unb mit einanber vereinigt werben“. Bieten gewiß

berechtigten llnfchauungen entfprach bas Schloß felbft leineswcg.=,

menigfgens nicht in ben nach ert bes Dietro ba €ortona eingericlp

teten Räumen, welche 5miichen bem Schweigerfaal unb ber alten

Kapelle ftch hinsiehen: in ber „Rothen Sannntl’ammer“, ber

„Schmar3en llbleri’ammer“, ber „Rothen llblerl‘ammer“ unb bem

abfichtliä; bdd)eibener gehaltenen „Hönigsjmmer“. Diele 5äle

möchte ich im (Entwurfe Schlüter nicht 5uwei1'en, weil er nachmeis:

bar noch an ber legten von ihm geichafienen Dcfomtion, ber bes

Kamefe’fchen (Bartenhauies, bie1'e ftiliftifche (Eigenart nicht hat.

Schlüter verleugnet auch in biefer nicht ben Sd)üler ber Diamen.

2lbgefehen von bem, mas bie neuere 5eit einfügte, fomohl f7elle
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nittitöryes als Z"(achbilbungen bes Barocl, haben unverfennbar auch

anbere meitter gleich5eitiger Schule als Schlüter mitgewirft. (Es

möge 5. B. auf Dermoter, ber im Dalosgo Ditti telbtt thätig war,

unb auf ;friebrich ®otttrieb E)erfort hingewieten fein, ber 1702

nach Däbeler‘s ffob f)ofbilbhauer wurbe, in Rom gebilbet war unb

1708 ttarb. 3n ben Drofilen ber Steingewänbe 5eigt tich oft ein

tübbeuttcher lleberflut3 an Kurven, an ben in f)ol5 getchnißten eine

Strenge, 5witchen welchen Schlüter in feinen eigentten IDerfen mitten

inne tteht. Dieles Sigiirliche, namentlich unter ben Kinbergettalten,

tteht um ein (Erhebliches unter bem, was wir Schlüter 5utrauen

biirfen. 21n eingelnen @"heilen, namentlich an ben Heinen Reliefs,

welche hier unb ba auftreten, tieht man eine fatt unmittelbare 2ln=

lehnung an Bellori‘s Kupferwerf, eine Stilmätäigfeit, weldye 511

bem ächt Schlüter‘tchen l'caturalismus in ber 1Diebergabe ber

Dtlangen nicht recht tich tchicfen will.

Sehr Dieles auch in bieten Sälen trägt freilich völlig ben Stempel

Schlüter’tcher Kuntt. 50 bie reichen Daten mit ihrem naturalittitchen

pflan5enwerf, über ben @hüren bie Reliets, towohl bie figurenreihen

als bie prächtig in ben Raum getchaffenen füllgruppen, bie Kamin;

Kitchen mit ihrer theils garten, theils tchweren 2Irchiteftur, bie

Socfelnertäfelungen, bie ;Eachornamente in ben eigentlichen Bau=

gliebern. über biete let5teren telbtt tinb anbers gettaltet, 5eigen einen

mehr architeftonitchen 2lufbau, bie .Drotile tinb italienitch, bas

Detail, fatt genau entlehnt vom Dala550 Ditti in 5loren5, itt wuchtiger,

einheitlicher, pomphafter. üur eine gang genaue Dergleichung ber

motive wirb völlige Klarheit barüber geben fönnen, wie ttch bie

erbeit in bieten Käumen getheilt haben mag 5witdyen Schlüter als

bem Bauleitenben unb ben austührenben Kräften, beren 5ahl tehr

groß war unb unter welchen bem meitter wenig na<httehenbe Kräfte

tich befanben

33

5ur Kenn5eichnung ber Kunttart bes Zfieifters itt ber tchon

erwähnte Bau ber „alten Dott“ von betonberer IDichtigfeit. Die

£attabe (Sig. 30) ift von überaus eigenartigem (Entwurf. lleber

bem leicht gequaberten <ErbgetChof; erheben tich tchlanfe, mit fünf


