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eine gefchniigte IDolienglorie mit bem 21uge (ßottes unb bie

(Embleme bes ®laubens tragenben (Engeln angeorbnet; Strahlen

gehen von biefen aus; 5wei große (Engelsgeftalten ftehen sur Seite.

5wifchen ben ®icbelanfätgen ift eine von Schlüter bemalt ge:

bachte, von phalert in Schnitgerei ausgeführte Cafel angebracht,

auf welcher bas 2lbenbmahl bargeftellt ift. Sie hängt an einem

mächtigen Kru5ifig, bas feinerfeits wieber mit Ketten an einem unter

bem ®ewölbe eingefpannten Balfen befeftigt wurbe. Die ®efammt=

anlage ift eigenartig baburch, bafä jene C."afel gleichfam in ber

21rchitei’tur fchwebt. 'Diefe aber 5eigt gang bie formen bes beutfchen

Barocf: Zli‘ag auch manche E)erbheit auf bas 'Kerbhols bes feines:

wegs fehr funftgeübten Stralfunbers 3u fchneiben fein, ber 65efammt:

entwurf 5eigt Schlüter wieber vollfommen als Sohn feines Dolfes‚

als einen geiftvollen, aber boch an bie Schranfen feiner architef=

tonifchen 2lusbilbung gebunbenen 1i1'inftler.

?

Zille Quellen fchweigen bariiber, was Schlüter in ben auf

feinen Stars folgenben jahren gethan habe. Bis sum Üe5ember

1712 ift er für bie ®efchichte wie in eine Derfenf’ung verfchwunbenl

Ziur ein Bau ift ficher von ihm gefchaf'fen, bas mit bem

wohl bie Dollenbung anbeutenbenjahre 1712 infchriftlich begeichnete

®artenhaus eines E)errn von Hamefe in ber Üorothenftrafée, jetgt

(Eigenthum ber Royal:12orl=fifoge (Sig. 56 u. 57).

(Es ift biefer Bau bisher wenig günftig beurtheilt werben.

ZTi‘an beseichnete ihn als bas IDerf ber geiftigen Ziiebergefdflagen:

heit nach ben Zl”flf5erfolgen am Illüngthurm. 3d) möchte ihn eher

als bas <Ergebnifg erneuter Hraftanftrengung begeichnen unb 5war

einer folchen, bie trot5ig auf f1ch unb bas eigene Können fid) ftügt.

Kaum giebt es feit bein Beginn ber Renaiffance einen Bau, an

bem im i)etail fo abftchtlich ber Regel ein Schnippchen gefehlagen

wirb. Schlüter überbietet fich in üeubilbungen von formen, in rein

malerifchen ®eftaliungen, als wenn er 5eigen wolle, baf5 er ber afaz

bemifchen Regel nid)t bebürfe, baf5 er nicht einer jener von ihm ver;

fpotteten Kiinfiler fei, welche ohne ihre Bücher nichts fertig brächten.

Üer (ßrunbrif5“°) ift flat unb einfach: Durä) bie je15tnev
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mauerte hauptthüre gelangte man über eine 5wetarmige Creppe sum

;Eeftfaal, ber, hoch emporragenb‚ ben mittelbau beherrlcht; feitlich

fchließen fich niebere flügel an. Der llufbau wirft bagegen burch;

aus unarchttel’tontfch; namentlich nach ber Straßenfeite fehlt fait

jebes Ylafficiftifche ®lieb (Sig. 56). Doppelte IDanbftreifen theilen bie

mauermafien‚ ftatt ber ®ewänbe legen fich über bie jenfter plaftifche

(ßarbinen; bus Hmn59efims läuft fich tobt in bem hoch anftrebenben

Znittelbau, ber ‚mleber burch überecf geflellte 1Danbftreifen nnb
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Rahmenwerf gegliebert tft. Der llla[;ftab im 5tg‚ürlichen wie in ber

profilbebanölung fchrvanl't ununterbrochen, 1'chwere platten wechfeln

mitsarten unb reichen llntergliebern, mährcnb in manchen Drofilen

biefe fait gan3 fehlen. Das pla1'tit'che 5eig,t bagegen ben Zfle'tt'ter. 311

ben Kartufchen, namentlidy in ben meifterhaften Befrönungsrignren

über bem £}auptgefims, vielleicht ben wirfungsvollftcn, bie überhaupt

jemals gefchaffen murben, erfennt man {eine volle, vom llnglücfe

unget’nicfte ®röf;e. £injelheiten aber, wie bie Befrönungen ber
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<chbauten burch ein nicht aufwärts, fonbern im ®runbrtß gefchweif:

tes (ßeftms, finb gemaltfame üeuerungen, 5u benen ich Seitenftiicle

nur in Neapel, an (ßuarini‘s Curiner Bauten 151) unb an einem ber

1691—1697 gefchaffenen 5unfthäufer bes alten ZHarftes 5u Brüffel,

„le Comet“ genannt, gefehen 5u haben mich entfinne. Z'(ur im

letgteren falle ift an einen geiftigen 5ufammenhang 5u benfen,

wie benn jene prächtigen Bauten vieles ®emeinfame mit Schlüter!

fchen IDerfen befitgen. man vergleiche 5. B. bie Detailbehanblung

von „le Sac“ (1697) unb, weiter 5uriicfgreifenb, auch von ber 1651

entftanbenen Börfe in £ille mit ben Schlüter’fchen Stuli’arbeiten im

Ritterfaale 5u Berlin.

21n ber ®artenfaffabe tritt bie erchiteltur mehr in ihre Rechte,

ieboch nur sum Z'(achteile bes <Entrvurfes. Die Dilafterorbnung vor

bem Saale ift nüchtern gegenüber ber (ßefammthaltung bes IDerfes,

welche fach gipfelt in ber reisvollen Zlusbilbung bes Saales felbft.

Die große Kehle beffelben fchmüclt Kartufchenrvert in ben formen

jenes in ber „alten Dof“, bas mittelfer ift für ein (5emälbe

freigehalten. So fehr bie Raumbilbung ba5u einlabet, vermieb

Schlüter ftrenges architeftonifches Detail. 21ls ®egenftiic? 511 bem

f)albbogenfenfter fchuf er, an ben anberen brei Seiten bes Saales

wie in ben 5wicleln ber vierten, Darftellungen ber vier IDelttheile,

metfterhafte erbeiten, bie an Sieben noch jene im Schloß übertreffen.

50 ift Zlfien burch eine überaus pacfenbe ®ruppe gefenn3ekhnet: ein

mann 5ielt mit bem Bogen nach einem Eöwen, mährenb fein IDeib

unb Kinb in einer f)ängematte lagern; all bies als fräftig fich

vorbauenbes Relief in ebenfo fühner als gefchicl’ter £öfung. Riidz

fiChtslos überfchneibet Schlüter bie architeftonifchen Sinien mit biefen

Bilbweri’en, mit lörperlich gehaltenen IDoll‘en, (Engelsgeftalten,

Dflan5enwerf. Sinb boch oberhalb ber fräftig gegeichneten (Ihüren

unb bes etwa in 3rvei Drittel ber (ßefammthöhe ben Saal um:

fd)ließenben fein geglieberten ®uf;gefnnfes jene £inien überhaupt

fo ernft nicht gemeint, nicht viel mehr als ein Rahmenmert’, bas

bie flächen belebt, ohne fie fcharf ab5utheilen.

HOCh ein wort von ben Befrönungsfiguren ber ;faffaben! 3n

ihnen ift noch etwas ber älteren nieberldinbifchen Schule, etwas von

ber litt bes 21brian be Dries unb feiner Kunftgenoffen. Die runb=

“Chen, bis sum DIatgen vollfaftigen jrauenleiber mit ihrer glän3enben
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E)aut‚ bie fcharfe 11mrif33eichnung, bas gebunbene Sehen, bie

fchwungvolle, etwas übertrieben 3ierliche haltung fpricht bafür.

ll”(an fieht beutlich, welches 65ewicht Schlüter barauf legte, ba}; bie

jiguren bie architeftonifchen formen in ihrem Fräftigen Zlufftreben

burch eine bewegte Einie nach oben ausflingen laffen follen. Nicht

gang fo gelungen, wie bie Statuen ber weiblichen ®ottheiten finb

bie männlichen. Die manier tritt hier ftärfer hervor; am meiften

am Üeptun, ber als alter mann unb in ber üblichen fettlofen

lfiusfelpracht bargeftellt wurbe.

So ift ber gan5e Bau, welchen ber Z'(achfolger IDartenberg’s

im 2lmte ber Doftverwaltung errichten ließ, ein echtes Z3ilbhauer:

wert. Die üieberlage, welche Schlüter am Schloß als Baumeifter

erlitten, hatte ihn anfcheinenb gelehrt, fich ber Bilbnerei mit boppel:

tem @ifer hin5ugeben. the feine Statuen, Reliefs u. f. w. wäre ber

Bau nicht nur langweilig, fonberu oft gerabe5u abftofaenb. Denn

wie 5. B. eine gan5 ungelöfte (Ede am f)auptgefims ein fchilbtragen=

ber Schwebeengel 5u verbecfen bie ®efc'illigfeit hat, fo würbe bas

gan5e 1Derf auseinanberfallen, nähme man ihm feine Bilbnereien.

?

(Ein 5weiter Bau jener 5eit ift bas haus von (Zreu5 in ber

Hlofterftrafäe. (Eine ®uellel52) beseichnet biefes mit gleicher (Exit;

fchiebenheit als bas 1Derf Schlüter‘s, wie eine 5weite153) als bas

feines Schülers ZTiartin f)einrich Böhme. Den Streit jet5t 5u ent;

fcheiben, ift fchwer möglich Der (Entwurf bes Dalais entftanb nach

einem Branbe von 1712 (Sig. 58 u‚ 59). ‘

Das IDahrfcheinliche ift, baf5 Schlüter ben Bau entwarf unb

Böhme ihn veränbert ausflihrte. Dem wiberfpricht auch feine (fie;

ftaltung nicht. Die jaffabe, an fich fchon 5ahmer, als fonft bei

Sd)lüter üblich war, leibet jetgt unter bem mobernen, im Sinne

Schiniel’s gehaltenen fchweren hauptgefimfe, welches bem Bau an:

gefiigt wurbe, als man bus ©bergefchof; erhöhte. Z'(ur bie beiben

Untergefchoffe finb alt unb 5eigen eine fchlichte, fchon von Bobt

beeinflußte IDohnhausarchiteftur, bie nur im mittelbau fich 5u

reicherem ®ebilbe fteigert, 5u einem Balfon mit großem 2Ichfen=

fenfter. Die über biefem lagernben ®enien finb fo wenig von
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delüter‚ wie jene am portal III bes 5cbIofies. Sie öütften 1Deiben:

mever ober einem anöeren beutfcben Barocffünftler 5ugebören (in. 58).

\
„

“am”?

“Je... 2%

J

\ Ruf—A.

% 54 £;‚aax„ma.‚ 5‘9— 58. Crcu5'{dws Palais 5u Berlin. l‘(adv einem alten [Sinn. "“)

\», 3m 3nneren hat fid) bie ftattlid7c E)013trcppe mit ihren

? 5dyniläereien, fomie ber ‚feftiaal erhalten. 3ft es auch unwabr:
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fcheinlich, bag Schlüter beffen i)eforationen felbft entworfen habe,

fo 5eigen fie boch feine Schule, jenen üaturalismus, namentlich

hinfichtlich ber Dflan5enmelt, ber ihn von ben 3talienern unter:

fcheibet. Z(uch öie ®eftaltung ber IDanöpfeiler, ber Sopraporten

u. f. in. fchlief3t fich eng an bas, was im Berliner Schloffe als

Schlüter’s IDerf be5eichnet wuröe (Sig. 60).

?

(Ein bei 3eremias IDolff in 21ugsburg erfchienener Stich ftth

ferner einen Stall als ein Wer? bar, bas Schlüter erbaut habe.

3n ben formen nähert biefe ftattliche 2Inlage fich bem Kamefe’fchen

(ßartenhaus. IDo fie geftanben hat, weiß ich nicht; fchwer1ich war

es in Berlin felbft ber Sall.‘“)

llnflar ift ferner, wer öas portal öes „Dofthaufes“ entworfen,

welches fich jet3t im E)ofe ber Haiferlichen @berpoftbirection in ber

Königftrafie befinöet. 3eöenfalls hat baffelbe fehr viel von ber

(Eigenart Schlüter’s, namentlich an ber mächtigen Kartufrhe, welche

ben ®iebel bes ©bergefchoffes überfchneiöet. 21uch öas ;figürliche,

Dutten, öie mit öem jlügelhute bes Zfierfur fpielen, erinnert

an ihn.

Sicher aber nicht von Schlüter ift bus fogenannte „Schlüter;

haus“ in ber IDallftrafäe. 15“) (Es ift ein wenig fchmeichelhafter Be»—

weis für bie Kritiflofigfeit ber älteren Berliner Hunftgefchichte, ba8

fie biefes amfterbamifch:nüchterne IDohnhaus bemfelben 21rchiteften

wie bie Schlof3faffaöe 5uf<hreiben wollte: Das ift ebenfo fachner:

ftänbig, als fchriebe man bas Bilö eines flachahmers bes 2Ibrian

van ber IDerff unb einen ®uercino ober Rihera bemfelben Künftler 5u.

man hat ferner llmbauten am Schloffe 5u Königsberg bem

Schlüter 3ugewiefen. Soviel ich weiß, geht biefe Z"(achricht auf flicolai

5urüct, ber DIäne für biefen Bau im Broebes‘fchen IDerfe fanö

unö fie frifchweg feinem £iehlingsmeifter 5ueignete. (Es finb mir

feinerlei Z'(achrichten hefannt, welche 5u biefem führten (5ebahren

einen triftigen ®runb böten.‘“)

i)agegen hat Schlüter bis 1706 ein Sommerhaus in j'reiem

walbe errichtet, einen fehr einfachen unb wenig intereffanten Bau,

ben wir aus einem Stich Fennen. (Er wiöerftanb ungünftigen
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mitterungseinflüfien nur wenig Jahre unb wurbe {chen 1722 be»

feitigt.

Der: £ntmurf, welchen Schlüter für öie Detrifirclye in Berlin

su fertigen ben Zluftrag, erhielt, {d)uf an {einer Stelle Cornelius

Rydwaerts. (Es fd)eint‚ als habe fiel; biefer in ber ©eftailleur:

fammlung bes Berliner Kunftgewerbe=lflufeums erhalten.

3er Zlnnalyme, baß Schlüter am Bau bes 5cblofl'es E)omburg

vor ber Qöbe betbeiligt geme1'en fei, namentlich an befien baroclem

f)oftbore‚ miberfpreclyen Die unreifen ‚formen biefes IDerfes auf

bus fd)lagenbfte.

ßnrlht‚ llnbt. Sdalltn. ‘4


