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VORWORT. 

Beschtiftigt man sich eingehend mit der Kunstgeschichte der letztver

gangenen lahrhunderte, mit den Stilepochen der sogenannten Spatrenaissance, 

so wird man bald einer unbequemen Eigenschaft des Stoffs gewahr, seiner un

geheueren Ausdehnung. In Wahrheit bedecken die Monumente dieser Zeit 

den Boden Europas und FUllen die Museen, und sogar Uber die neu entdeckten 

Kontinente haben sich seitdem dieselben Stilformen verbreitet. Der Umfang 

der Spatrenaissance gegenUber dem anderer Stilperioden verhalt sich wie das 

weite Meer gegen die darin vorkommenden Inseln. 

Es ist auch kaum denkbar, dass es heute lemand giebt, der das ge

sammte Kunstgebiet der Spatrenaissance so we it beherrscht, urn eine vollstandige 

Geschichte dieser von der Mitte des 16. lahrhunderts bis zum Ende des 18. 

dauernden Kunstperiode, weIche den langsten Theil der nationalen Renaissance

epochen aller europaischen Volker einschliesst, schreiben zu konnen; denn 

obgleich bereits manche die Monumentenkunde und besonders die Malerei 

dieser Zeit betreffenden Einzelstudien vorliegen, so giebt es doch noch mehr 

Lucken als angebaute Stellen, und es wird noch der Anstrengungen Vieler 

bedUrfen, urn das Fehlende zu erganzen. 

Wenn ieh dennoch die vorliegende Arbeit nieht als Uebersicht, sondern 

als «Kunstgeschiehte» bezeichnet habe, so wird dies allen falls durch den Um

stand gerechtfertigt, dass es heute moglich ist, mindestens eine erschopfende 

Schilderung der zahlreiehen Stilveranderungen zu geben, weIche das reiche 

Kunstschaffcn dieses zwci und ein halbes lahrhundert umfassenden Zeitraums 

umschliesst, obgleieh auf die Vollstandigkeit des archaologischen Materials 

verzichtet werden musste. Es ist zu hollen, dass aueh eine sOIche Arbeit wie 

die gebotene, nUtzlich werden kann; und zwar durch die hiermit bewirkte 

Klarung in der Abgrenzung und Rezeiehnung der Stilepochen, die urn so mehr 

Noth thut, seit man davon zurUckgekommen ist, in falscher und ubereilter 

Weise die Phrase yom Verfall der KUnste ganz allgemein auf eine so lange 

Zeitfolge anzuwenden. Man hat jetzt erkannt, dass es zu jeder Zeit ein dem 

Zeitgeiste entsprechendes Kunstideal hoherer oder niederer Ordnung gab und 
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dass die Kunst auf ihrcr Hahc stand, wcnn cs ihr gelang, ein solches Idcal 

monumental zu verkarpern. 

Wenn wir heute nicht mehr in dicsem odcr jenem historisch-klassisdlcn 

Stile eine allgemein gUltige Musterschablone suchen, sondern fragcn: «Was 

hat jede Nation an ihrem Theile in der Gestaltung des kUnstlerischen Ge

dankens geleistet, und welches sind die EigenthUmlichkeitcn dcr Volksphan

tasie in jedem Abschnittc dcr Kunstentwicklung?» -, so tritt dic Nathigllng 

von selbst heran, auf ein Studium der Spatrenaissancc cinzugchen. Man kann 

sogar behallpten, dass trotz der in der ersten Halfte unseres Jahrhundcrts 

Ublichen theoretischen Verdammung dcr Spatrcnaissanceformen, doch kcin 

neuerer KUnstler praktisch im Stande gewesen ist, sich von der Nachfolgc 

der Spatrenaissance frei zu halten. FUr Malerei und Skulptur wird dies 

Niemand bestreiten wollen, aber es gilt auch fUr die Architektur. 

Was meinen Beruf zur vorliegenden Arbeit anbetrifit, so bin ich dcs

wegen etwas in Zweifel, und kann nur die Vorliebe fUr das Studium dcr 

Spatrenaissance, zu der mich meine Thatigkeit als Architekt gefUhrt hat, Zll 

meinen Gunsten geltend machen. Allerdings sollte wohl Jeder, Kunstgelehrtcr 

oder KUnstler, der zum Verstandniss der historischen MOilumente gelangen 

will, in Mitten der Kunst der Gegenwart stehen; denn wie kann man hoffen 

das Vergangene zu erkennen, wenn man nicht einmal das Gegenwartige ver

steht? - In demselben Sinne kann man mit Hamann sagen: «Das ZukUnftigc 

bestimmt das Gegenwartige und dieses das Vergangene». Ganz dem ent

sprechend erscheint alles Erkennen in Sachen del' Kunst in einen Zirkel ein

geschlossen; denn erst die sich an die Erscheinungen dcr Gegenwart knUpfcnde 

Folge entscheidet, ob dieselben mehr als eine vorUbergehende Tagesmode 

bedeuten, und ebenso deutet das heute Geschaffene rlickwarts und verleiht 
erst gewissen Gebilden den Charakter von Schapfungswerken. Wie oli: 

aucht vor den Werken der Gegenwart die zunachst unltisbare Frage auf, ob 
sie das Ende einer Reihe oder den Anfang einer neuen Entwickelungsfolge 

bedeuten? Und diese Erwagung ist es auch, weIche die Grenze der Zeit 

bestimmt, bis wohin Uberhaupt Kunstgeschichte geschrieben werden kann 

denn da, wo noch die Folge mangelt, ist nur eine Kunstchronik maglich, ohnc 

die tiefere Kritik der Geschichte. 

Vergegenwartigt man sich die an eine moderne Kunstgeschichte zu 

stellenden Forderungcn, so erscheint das Ziel schwer zu erreichen, denn cinc 

soIche mUsste nicht nur die genaue Kunde von den Monumcnten, bezliglich 

ihrer Formen, der Entstehungszeit, und der Wirkung auf spatere Schopfungen 

zu geben wissen, mit maglichster Vermeidung des meist schiefcn Schematisi

rens und Systematisirens, sondern vor allem dcn Nachweis fUhren fUr das 



v 

Keimen und Weiterbilden des Neuen von e1l1em Meister zum andern. Nur 

das .grUndlichste Erforschen und Klarlegen des persanlichen Elements ver

mochte liber die inneren Vorgange des modernen Kunstschaflens eine wahre 

Aufklarung zu verschaflen. Wirklich kann man beobachten, dass zur Zeit 

einer Stilveranderung sich jedesmal eine grosse Klinstlerindividualitat des 

gesammten Kannens einer Epoche bemachtigt und dasselbe auf seine Weise 

gesteigert und fortgebildet zu gebrauchen weiss. N ur eine derart potenzirte 

Kraft bringt das Neue hervor und genligt in sich unbewusst den Forderungen 

ihrer Zeit, sowohl den rein geistigen Zielen der Volksphantasie, als den von 

praktischer Seite andrangenden Zwecken. Von solchen Meistern gehen die 

Schopfungswerke aus, welche einen allgemein glihigen Typus auf lange Zeit 

feststellen, und ebenso die Erfindung der neuen Kunstgattungen, welche der 

Idealisirung bisher unbekannte Gebiete erschliessen. An diese personlichen 

Mittelpunkte knUpft sich dann - unter glinstigen, die Dauer verblirgenden poli

tischen Verhahnissen - eine Schule, das heisst: ein grasserer Kreis von Nach

folgern, welche das gegebene Neue in seiner ganzen Breite entwickeln und 

crschopfen, bis wieder von anderer Seite ein frischer Anstoss erfolgt. Aber 

so regelmassig, wie eine einfach aufeinander folgende Reihe von Impulsen, 

verlauft die Entwickelungsgeschichte nicht einmal, dcnn die Zeitgenossenschaft 

mehrerer selbststandiger Meister, die hierdurch bedingte Begegnung und 

Durchkreuzung verschiedener Richtungen, bringt eine reiche Mannigfaltigkeit 

in das Bild und diese steigert sich, je naher der Neuzeit, desto mehr zu 

unlOsbarer Verwirrung, bis es endlich he ute kaum noch Schulen und SchUler 

giebt, weil Jeder, berufen oder unberufen, seine eigene Individualitat zur 

Gehung bringen will. Allerdings mUsste man, urn eine Kunstgeschichte mit 

voller BerUcksichtigung der durch personliche EinflUsse hervorgerufenen 
Hichtungen schreiben zu konnen, ein kolossales Material beherrschen; 

es ware nathig, mindestens die bedeutendsten in jeder Epoche wirkenden 
Klinstler nach ihrer Entwickelung, dem Masse ihres Talents und den auf sie 

wirkenden fremden EinflUssen schatzen zu konnen; erst dann kannte es 

gelingen festzustellen, woher die einzelnen Anstosse zur Umbildung der 

Kunstformen gekommen sind. Indess ist das archaologische Wissen, selbst 

fUr die naher liegenden Period en, noch lange nicht ausreichend genug, urn 

diese Art der Schilderung moglich zu machen. Vorlaufig wUrde eine Kunst

geschichte, welche sich streng darauf beschranken woHte, nur das unum

stOsslich Beglaubigte vorzutragen, sehr dUrftig und lUckenhaft ausfallen; und 

deshalb sind noch immer Schlussfolgerungen nathig, welche aus Analogien 

und Wahrscheinlichkeitsgrlinden hergenommen sind. Es mag hierzu nur 

noch bemerkt werden, dass die altere gewissermassen unpersonliche Methode 
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leicht im Hypothetischen zu weit geht, und dass dies fUr die frUhen Epochen 

der Kunstgeschichte offenbar dcr Fall gewesen ist. 

Den Hauptinhalt der Kunstperiode, um die es sich im Vorliegenden 

handelt, bildet der Kampf der nationalen Regungen mit der bewusst und 

unbewusst andringenden Ueberlieferung der Antike. Dieser dramatische Ver

lauf ist es, der in seinen wechselnden Zusttinden zur Anschauung gebracht 

werden solI, und zwar moglichst vorurtheilsfrei, mit moglichst gleichmlissiger 

Vertheilung von Luft und Licht fUr jede der streitenden Richtungen. Diesem 

Grundsatze der Objektivittit zu Foige ist jedes Werk als Kunstleistung anzu

erkennen, welches die EigenthUmlichkeit einer Zeit prlignant und in sich 

vollendet zur Erscheinung bringt; und nur die an sich geistig inhaltslosen, 

oder in der AusfUhrung unter dem Mass des Monumentalen bleibenden Werke, 

durfen ais sichere Beweise des Verfalls angesehen werden und haben keinen 

Anspruch auf Duldung im Tempel der Kunst. \Vas die fUr die vorliegende 

Arbeit gewlihlte Anordnung des Stoffes anbelangt, so ergiebt sich dieselbe aus der 

Erkenntniss, dass seit der Erfindung des Buchdrucks, des Holzschnitts und des 

Kupferstichs aIle Stilbewcgungcn eincn gemeinsam curopliischen Charakterzug 

tragen, wenn auch mit betrlichtlichen nationalcn Unterschieden. Um die stattfin

den den Uebertragungen bequem und ohne unnUtze Wiederholungen wieder

geben zu konnen, sind die der Zeit nach gieichlaufcnden Stilepochen der verschie

denen Volker nebcneinander gestellt; und es schien eine soIehe synchronistische 

Gliederung um so mehr erforderlich, als sich nun jcde gcistige Bewegung mit 

blitzartiger Schnelle Uber ganz Europa fortpflanzt. Der W cchsel in den Macht

verhaltnissen und Abgrenzungen der Staatengruppen musste wcnigstcns skizzen

haft berUhrt werden, denn unverkennbar geht die politische FUhrerroIle eines 

Volkes mit seiner kunstlerischen parallel, und die Bildung ciner Schule erfolgt 

immer nur dann, wenn ihre ungestorte Entfaltung durch eine sichere, den 

W ohlstand hervorrufende Dauer der sozialen Zustlinde verbUrgt wird. Aber auch 

die schone Litteratur war in ihren Haupterscheinungen zu berUcksichtigen, weil 

die geistige Stromung einer Zeit, die Richtung ihres Ideals, sich in der Regel 

zuerst in den Dichtwerken ausdrUckt. Litteratur und bildende Kunst erklaren 

sich gegenseitig, mUssen als nebeneinandergehende Resultate der geistigcn 

Arbeit auf verschiedenen Gebieten aufgefasst werden und wenn ein Werk der 

bildenden Kunst merklich den Geist seiner Zeit wiederspiegelt, so muss sich 

die besondere Art desselben auch in der gleichzeitigen Litteratur wiederfinden. 

Schliesslich ist neben den allgemein-politischen, die Machtverhaltnisse der 

Staaten betreffenden Umsttinden und den ebenso allgemeinen, das kultur

historische Element darstellenden.litterarischen Richtungen, aus denen beiden 

die bildende Kunst ihre Nahrung zieht, auch allemal die spezielle Kunstlitte-
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ratur wichtig und zwar in doppelter Weise. Einmal giebt die archaologische 

Forschung und das durch dieselbe vermittelte Bekanntwerden der vergessenen 

Kunstwerke fruherer leiten sehr oft den Anstoss zu einer ganz neuen Belebung 

der Kunstwelt; dann zweitens sichern die gleichzeitigen Publikationen des 

Neugeschaflenen - man braucht nur an die Arbeiten der Kupferstecher und 

Kleinmeister zu denken - dem Neuen erst die rechte Verbreitung undWir

kung, machen die Schule und helfen den alIgemein europaischen Kunst

charakter der Epoche begrUnden, von dem oben die Rede war. 

Die nachstehende Geschichte der Spatrenaissancekunst, von dem Anfange 

ihrer Entwickelung ab, welcher Punkt durch das Auftreten Michelangelo's 

naher bestimmt wird, obgleich sich dahin gehorige Formen bereits etwas 

frUher in Italien zeigen, bis zu ihrem Ende am Schlusse des 18. lahrhunderts, 

welches wieder durch das Auftreten der David'schen neuklassischen Schule in 

Frankreich bezeichnet wird, solI sich gleichmassig auf alIelweige dermonumentalen 

Kunst erstrecken; in erster Linie auf die Baukunst, welche in ihren Werken 

gleichsam das feste KnochengerUst abgiebt, dann aber auch auf Malerei und 

Skulptur, welche selbst, soweit sie mit der Architektur eng vereinigt auftreten, 

nicht bIos schmUckende luthaten sind, sondern den Stilcharakter der Bauten 

volIenden helfen, und sogar after fUr sich allein in einer ganzen Epoche des 

Stils die FUhrerrolIe im Ausdrucke der Ideen Ubernehmen. Es findet immer 

eine enge Wechselwirkung zwischen den drei lweigen der bildenden Kunst 

statt, sie aIle zusammen bilden erst das Kunstganze; und. es geschieht stets auf 

Kosten der Verstandlichkeit, wenn man versucht, den einen oder den anderen 

Theil fUr sich zu behandeln. Allerdings hat nicht minder jeder Kunstzweig 

sein ureigenes Gebiet, fUr welches der lusammenhang mit den Schwester

kUnsten ganz aufgehoben erscheint, wie dies in der Malerei mit den Tafel

bildern, in der Skulptur mit den sogenannten Kabinetsfiguren der Fall ist. 

FUr die vorliegende Arbeit konnte es nun zweifelhaft erscheinen, ob diese 

alleinst3ndigen Kunsterzeugnisse im strengen Sinne zur Monumentalkunst zu 

rechnen und hier aufzufUhren waren? In der That musste aber, schon der 

kolossalen Breite des Stoffes wegen, eine Einschrankung auf das Nothwendigste 

stattfinden; obgleich andererseits nicht vergessen werden durfte, dass die letzten 

wichtigsten Konsequenzen des Kunstschaffens sich zumeist in diesen yom 

Ganzen abgelOsten Werken ergeben und oft von bedeutender RUckwirkung 

auf die Monumentalkunst sind. - Der Dekoration, diesem gewissermassen 

neutral en Schaffensgebiete, auf dem wieder aIle bildenden KUnste zu einem 

Akkord zusammenklingen, konnte ein besonderer Platz der Besprechung nicht 

vorenthalten werden, umsomehr als die Stilarten der Spatrenaissance, beson

ders auf dem Spezialgebiete der Architektur, mehr als frUher die EigenthUm-
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lichkeit zeigen, dass ihre Charakteristik starker von den dekorativen Elementen, 

als von den Veranderungen in der Raumbildung und der Gestaltung des 

liusseren Aufbaues abhangig wird. 

Die wichtigsten Stilveranderungen in der Architektur knlipfen sich VOl' 

dem Beginn del' Renaissance an den Kirchenbau, abel' dics Verhaltniss andert 

sich besonders in del' Spatrenaissance zu Gunsten des Profanbaues. In ltalicn 

bringt zwar die erste Epoche der Spatrenaissance and noch mehr del' ausge

bildete Barockstil immer noch neue Kirchenreformen hervor, doch ist dies in 

den nordischen Landern weniger del' Fall. Hier herrschen noch langc die 

mittelalterlichen Ueberlieferungen, and spater werden auch nur die in ltalien 

ausgebildeten Formen ohne bedeutende Veranderungen libertragen. Ueber

haupt ist der Kirchenbau die schwache Seite del' gesammten Spatrenaissance

periode, wenn man von der absoluten Grosse und imposanten Raumentwicke

lung del' entstehenden Monumente absieht. Die allgemeine Richtung der Zeit 

und der allgemein gesteigerte Wohlstand nehmen das Kunstschaffen mehr 

fUr den profanen Prachtbau und die Ausstattung desselben mit Bildern und 

Skulpturen in Anspruch. 1m engen Zusammenhange mit dieser modernen, 

flir die feineren Bedlirfnisse des \n~ltlichen Lebens arbeitenden Kunst steht 

der grossartige Aufschwung des Kunstgewerbes in diesel' Epoche; und die auf 

diesem Felde geschaflenen Typen und gemachten Erfindungen mussten selbst

verstandlich eben falls in del' Kunstgeschichte diesel' Periode geschildert werden. 

Wie schon erwahnt, bedarf die Abgrenzung und Benennung del' Stil

epochen noch durchweg del' Klarung. Die mannigfachen, innerhalb des langen 

Zeitraums von mehr als zwei lahrhunderten vorkommenden stilistischen Um

und Neubildungen lassen sich nicht in wenigen Rubriken unterbringen. In 

del' Hauptsache mach en sich allerdings zwei grosse Abschnitte bemerkbar: 

Wahrend des ersten hat ltalien die FUhrerrolle fUr ganz Europa Ubernommcn, 

und deshalb muss die Benennung und Eintheilung der Stilstufen, bis etwa 

um 1680, auf Grund der italienischen Entwickelung erfolgen und hieran die 

Kunst del' librigen Lander angeschlossen werden. Dagegen wird im zweiten 

Hauptabschnitte, von der Regierung Ludwig's XIV. ab, oder schon etwas 

frliher, seit Richelieu, Frankreich die tonangebende Macht; und dies em Ver

hliltnisse entsprechend sind dann die Unterabtheilungen und die Benennungen 

dessclben von der franzosischen Kunst herzuleiten, obgleich jetzt mehl' als 

im ersten Abschnitte eine Durchkreuzung seitens verhaltnissmassig sclbst

standiger deutscher und englischer Stilschattirungen stattfindet. Die Benen

nungen del' Stilepochen, soweit sie erst vom Vel'fasser versucht sind, konnen 

selbstverst1indlich nur Vorschlage sein. Die Franzosen haben ihre Stilveran

derungen an die Namen ihrer Konige geknlipft und hiermit einigermasscn 
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fixirt, auch in England hat e1l1e ahnliche Art der Benennung Platz gegriffen; 

dagegen haben besonders in Deutschland die politisch zerfahrencn V crhaltnisse, 

dic wcchselnden und nebeneinandcr gehenden Machtcentren, cine derartige 

cillheitliche Bezeichnung nicht aufkommen lassen. 

Von den Lucken der textlichen Darstellung, weIche sich gewissermassen 

nothwendig in vielen Fallen durch das Fehlen der archaologischen Vorarbeit 

crgeben, war schon we iter oben die Rede; aber voraussichtlich werden sieh 

soIehe ebenso oft aus meinem personlichen Niehtwissen und eincr mannigfach 

mangelhaften eigenen Anschauung herleitcn. Deshalb muss ich ohne Weitcres 

zugeben, dass das Einzelne verbesserungsbedUrftig bleibt, und darf nur hollen, 

dass cs mtincm ernstlichen BemUhen gelungen ist, mindestens den allgemeinen 

StiIcharakter der Epochen richtig und verst3ndlich wiederzugeben. In Bezug 

auf die Ausstattung des Werkes mit einer grosseren Anzahl durchwcg neuer 

Illustrationen ist mir dic Verlagsbuchhandlung in dankenswerther Weise cnt

gegengekommen. Urn nieht allzu kostspielig zu werden, ist im Allgemeincn 

die zinkotypische Herstellung der Abbildungen gewahlt. FUr die Wiedcrgabe 

dcr Malwerke nach guten Stiehen bietet die Zinkotypie sogar besondere Vor

theile, in der durch kein anderes Verfahrcn zu erreichenden mikroskopiseh 

gcnaucn Wiedergabe der Einzelnheiten und Schattirungen. Anders gestalt etc sieh 

die Sache bei den Abbildungen der Skulpturwerke, da die Zinkotypie naeh 

Photographien, mittelst des Nctzverfahrens, durchaus nieht das Wunsehens

werthe leistet. W ollte man hier dennoch das immerhin bedenkliehe Umzeiehnen 

vermeiden, so blieb nur Ubrig, die Photolithographie in Anwendung zu 

bringen. - An dieser Stelle habe ich den Herren zu danken, weIehe mir bci 

der Beschaffung des Materials zu den Illustrationen freundlichst behUlflieh 

gewesen sind; es sind dies die Herren Geh. Oberbaurath Adler, Professor 

Dobbcrt, Prof. Schafer, Architekt Martens und Architekt Schulz. 

Die meisten der benutzten litterarischen Quellen sind im Text an den 

betreffenden SteIlen angefUhrt, nachstehend soIlen nur einige der hauptsach

lichsten namhaft gcmacht werden. FUr italienische Kunst ist selbstver

swndlich Burckhard t' s Ciceronc an erster Stelle zu erwahnen, denn obgleich in 

dem bekannten Werke des berUhmten Kunstgelehrten die Spatzeit nm frag

mentarisch und mit einiger Abneigung behandelt, und das Ganze wesentlich 

dm"auf berechnet ist, in Gegenwart der Monumente gelcsen zu werden, so 

macht doch Burckhardt's Uberlegene, aus reichcr Anschauung gcschopfte Kunst

kennerschaft jedes seiner Urtheile im hoehsten Grade werthvoll. Man wird 

mir deshalb wohl bei der Darstellung der italienischen Epochen dic gelegent

lichen Anleihen bei Burckhardt in Stoff und Ausdruck zu Gute halten. Ausser

dem sind fUr Italien vorzugs\yeise benutzt: Ascanio Condivi, das Leben des 
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Michelangelo Buonarroti, Palladio's Werke, in Vicenza herausgegeben, Sand

raft's deutsche Akademie, das grosse theoretische Werk P ozzo' s de perspectiva 

corporum etc., Van v i t c 11 i, Beschreibung des Palasts von Caserta, G ail h a

baud, Denkmaler der Baukunst, die schoncn Publikationen LetarouIIy's Uber 

romische Bauten, den letztcrschienenen Band «Le Vatican» (;ingeschlossen, 

Percier et Fontaine, romische Villen, Gauthier, gcnuesische Bauten, 

H. von GcymUIIer, OriginalpIanc zu St. Peter in Rom. - FUr deutsche 

Kunst sind benutzt: die Werkc von Lubkc, Ortwein, Fritsch, Dohme und 

N i cm a nn Uber deutsche Renaissance und Barock, Deck e r' s furstlicher Bau

meister, N i co lai' s Beschreibung von Berlin und Potsdam, Doh me, Konig

liches Schloss in Berlin, Stockhart, Hofkirche in Dresden, Hettner, der 

Zwinger in Dresden, Fischer von Erlach, Essay d'une architecture histo

rique, Winckelmann und seinc Zeitgenossen von 1 u s t i. - Als Quellen fUr 

franzosische Kunst sind anzufUhren: die Wcrke von Ducerceau, Mariette, 

Blondel, Pequegnot, Sauvageot, Rouycr, Perrault, Lacroix, dann 

die M aitrcs ornam e n is te s. - FUr Spanicn: M onu m c n to s arq u i te cto

nicos deEspana, Espagne pittoresquc von Villa-Amil, die Geschichtc der 

spanischcn Baukunst von Caveda. - FUr Bclgien und Holland: Schayes, 

Geschichte der Architektur in Belgien, van Y sen d yc k, Niederlandische Kunst

denkmaler. - FUr England: Fergusson, History of the modern Styles of 

Architecture. - FUr Russland: die Werke von Quarenghi und Rusca. 

Urn den Zustand der KUnste in dem Zeitpunktc anschaulich zu machen, 

als die Spatrenaissancebewegung einsetzte, war es erfordcrlich, einen Abriss 

d er italicnischen Hochrenaissancckunst und der gleichlaufcnden FrUhrenais

sanceperioden der Ubrigcn europaischen Volker als Einleitung voranzuschicken. 

Besonders fUr letztere ergiebt sich erst aus der Betrachtung des dicht vor dem 

Eindringen der italienischen Spatrenaissance liegendel1 A bschnitts die wichtigc 

Thatsache, dass es in den nordischen Landcrn weder eine FrUh- noch eine 

Hochrel1aissancc im italieIiischen Sinne geben kann. In einem Schlusskapitel 

ist der Versuch gemacht, die Resultate der Splitrenaissancc, die von ihr gc

schaffenen neuen Typen und Gattungen zu summiren und es ergiebt sich 

hierbei ein betrachtlicher Gewil1n fUr die mod erne Kunst. Zugleich drangt 

sich die Ueberzeugung auf, dass es geradezu unmoglich ist, die Errungen~ 

schaften der letztcn beiden lahrhunderte fUr das Kunstschaffen von heme 

abzulchnen, und dass die dahin gchcl1del1 Bestrebungen der crstcn Halftc des 

19. lahrhunderts scheitern mussten; denn die seit dcr Mitte des 16. lahr

hunderts aufkommcnde geistige Richtung hattc keine Umkehr nothig. 

Berlin, im lanuar 1886. 
GUSTAV EBE. 
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EINLEITUNG. 

I. Der Werth cler Spatrenaissance. 

Das Gebiet der Spatrenaissance, meist die Schopfungen einer freien, 

individuellen, gelegentlich fessellosen und Uppigen Phantasie umfassend, hat 

durch die strengen Abmahnungen der Kunstkritiker, weIche wie der Engel 

mit dem Flammenschwert Jedem den Eingang verwehren wollten, etwas von 

der Eigenschaft eines verbotenen Paradieses bekommen. Umsomehr blieb es 

verlorene MUhe, wenn man den Neueren nicht gonnen wollte, sich an den 

phantasievollen Gebilden dieses Wunderlandes zu berauschen; und \yarum 

auch? - 1st doch die Phantasie die eigentliche Ernahrerin del' KUnste und 

die akademische Trockenheit der Regeln ihre Verderberin! - Nicht, als ob 

alles das gut zu heissen ware, was die Phantasie im Uberschaumenden Becher 

kredenzt; es mag auch hier und da ein Tropfen Taumelwein mit unterlaufen, 

oder ein trUbes Phlegma zurUckbleiben, wenn die Schaumperlen verfiogen sind; 

aber diesel' Moglichkeiten halber ist es doch nicht gerechtfertigt den Zauber 

dessen, was hochste kunstlerische Krafte geschaffen, ungenossen zu lassen. 

Man ist Hingst Ubereingekommen, dem grossen Michelangelo Buonarroti, 

dem Urheber dieser die geistigen Grenzen der Menschheit erweiternden, odeI' 

wie man sagt liberschreitenden Richtung, seine sogenannten Extravaganzen 

zu verzeihen, abel' was nach ihm folgt, mochte eine vernUchterte, trockene 

Schulweisheit zum Fratzenhaften stempeln. 

Es konnte aber nicht gelingen, so ohne Weiteres zwei und ein halbes 

Jahrhundert reichsten Schaflens aus unserer Kunstgeschichte zu streich en und 

wenn man dies in der Theorie gewollt hat, in der Praxis ist es nicht gelungen; 

wedel' in der Architektur, noch in den anderen Zweigen der bildcnden Kunst. 

Alles, was scitdem von Bauwerken entstanden ist, fusst bewusst oder unbcwusst 

auf den, in dies en vcrachteten Jahrhunderten der Spatrenaissance gcschaffcnen 
EnE 1. 



2 Einleitllng. I. Die Nationalitatsidec in def Kunst. 

Raumkombinationen, und den fUr dieselben erfundenen Konstruktionen. In 

der Malerei und Bildhauerei ist es vollends unmoglieh gewesen, die damals 

der Kunst neu eroberten Gebiete unangebaut zu lassen; und die kurzen Jahr

zehnte des 19. Jahrhunderts, in denen man es absolut versehmahte, auf den 

Sehultern der grossen Vorganger stehe'1 zu wollen, maehen sieh dureh 

Unfruehtbarkeit des KunstsehafIens nieht zu ihrem Vortheil bemerkbar. 

Die Periode der Spatrenaissanee, von der Mitte. des 16. Jahrhunderts bis 

zum Ende des 18. reiehend, galt der, bis zu den fUnfziger Jahren unseres Jahr

hunderts vorherrsehenden, akademiseh - hellenistisehen Riehtung kurzweg als 

Ausdruek des Verfalls der KUnste, als das gefUrehtete Gespenst des "Zopfs». 

Musste man gelegentlieh doeh einem grossen Meister dieser Zeit geistreiehe Auf

fassung, vollendete Teehnik, Reiehthum der erfindenden Phantasie zugestehen, 

so unterliess man es mindestens in jedem FaIle nieht, sieh ausdrUeklieh gegen 

die sogenannten «baroeken» Zuthaten zu verwahren. Eine soIehe vore1l1-

genommene Betraehtungsweise konnte den Kunstsehopfungen dieser grossen 

Epoehe nieht gereeht werden und musste die Quellen verstopfen, weIehe den 

Neueren Belebung und Erquiekung bieten sollten. 

Das hat sieh nun grosstentheils geandert, man hat neuestens eingesehen, 

dass es mindestens unUberlegt war, fUr das Sehaffen einer ganzen, so aus

gedehnten Kunstepoehe die Phrase yom Verfall der KUnste zu proklamiren. 

Die unbefangene Einsieht musste anerkennen, dass sieh aueh in diesen Jahr

hunderten eine Anzahl grosser Genies fanden, weIehe die Faekcl der wahren 

Kunst hoeh hielten und keineswegs auf falsehen Wegen wandelten, wenn sie 

mit aller Kraft bemUht waren, den neuen Idealen ihrer Zeit kUnstleriseh,es 

Dasein zu geben. Dieser Umsehwung in der Werthsehatzung der Stilarten 

der Spatrenaissanee hangt offenbar mit einer neuen Riehtung im Geistesleben 

der europaisehen Volker zusammen; es ist der Nationalitatsgedanke, welcher 

aueh das Kunstempfinden aus dem allgemeinen akademisehen Urbrei auf

gerUttelt und zur Sehatzung des Besondern und VolksthUmliehen zurliekgcfUhrt 

hat. Seit man wieder angefangen hat, die nationalcn Versehiedenheiten der 

Volker zu begreifen und eigens in diesen Untersehieden die Keime des lebendig 

sehopferisehen Gedankens fUr Litteratur und bildende Kunst zu entdeeken, 

war man gradezu gezwungen, den Leistungen der Spatrenaissanee Gereehtig

keit wiederfahren zu lassen; denn das was man suehte, den eigensten Ausdruek 

des nationalen Lebens, war hier bereits vorgebildet und musste als Unterlage 

dienen, wenn man auf diesem Wege weiter wollte. Unter diesem Gesiehtspunkte 

gewinnt sogar das Falsehe und Uebertriebene, dureh besondere Umstande 

veranlasste, mindestens eine historisehe Bereehtigung und darf dem Studium 

nieht vorenthalten werden. Die Spatrenaissanee ist zwar etwas Abgcleitetes, 
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erhebt sich aber m ihren Umbildungen after zu grosser Originalitat. Von 

besonderem Reiz sind hier die Mischungen mit der Gothik, wie sie haupt

sachlich in den nordischen Landern vorkommen, und das Mehr oder Weniger 

des Zusatzes giebt den einzelnen national en Renaissanceepochen hauptsachlich 

ihren unterscheidenden Charakter. Wie aIle Rcnaissancekunst, so geht auch 

die Spatrenaissance von Italien aus; aber das Eindringen des Fremden in 

andere Lander ist in dies em FaIle keineswegs zu bedauern, denn es wird 

nirgends Urnationales verdrangt. 

Das naive Vermischen der alternden Gothik mit den neuauflebenden 

anti ken Formen, crgiebt das Charakteristische der FrUhrenaissance; darauf 

folgt zuerst in Italien eine puristisch einseitige Wendung zur romischen 

Antike; bald aber das Verdauen des dem modernen Geiste Fremdartigen 

und damit der Uebergang von der sklavischen Nachahmung zum selbststan

digen Schaffen. Nun erst beginnt die nationale Renaissance in Italien und 

wird durch Michelangelo und das kUhne, erfinderische Geschlecht seiner Nach

folger von den starren Fesseln der Schul-Tradition befreit. Man hatte sich 

vorgenommen, zunachst in der Baukunst, die Forderungen des modern en 

Lebens in rUcksichtsloser Freiheit in architektonischen Formen auszupragen, 

und wirklich war nach dieser Richtung hin noch Alles zu erfinden. Und in 

der That ist es dieser Zeit gelungen, die Typen fUr die modern en Gebaude

gattungen neu zu schaffen und kein Spaterer hat es vermoc!1t, das auf diesem 

Gebiete Errungene bei Seite zu lassen. Die Nothwendigkeit, eine freie Um

bildung der antiken Bauformen zu versuchen, wie dies zunachst in Italien 

geschah, beruhte noch auf dem besonderen Grunde, dass man das Sprechende, 

Eindrucksvolle in die architektonischen Formen zu legen suchte und einsah, 

dass man dies mit dem anti ken Schema, wie man es damals kannte, nicht 

vermochte. Die antike Bauweise ist ohne Polychromie zum Theil unverstand

lich und ausdruckslos und der Versuch diesen damals nur geahnten Mangel 

durch die Plastik zu ersetzen, musstc graden Wegs zu den Bildungen der 

Spatrenaissance fUhren. Und was ist diese anders, als cin fortlaufender Ver

such der Ruckkehr zur Antike? - Die immer gewollte Nachahmung der An

tike zeigt bei jedem Versuche die bemerkenswerthe EigenthUmlichkeit, unge

wollt Neues zu schaffen und zwar deshalb, weil man jedesmul in der Antike 

das gesucht und gefunden hat, was die Mangel des herrschenden Stils aus

gleichen sollte. 

Gewisse Ideenkreise mUsscn Immer von Neuem durchlaufen werden; 

dies erscheint als cine von der Geschichte besHitigte Nothwendigkeit, und die 

bekannte banale Phrase: «es ist Alles schon dagewesel1», oder das goethische 

Diktum: «aUes Gescheute i6t schon einmal gedacht worden, man muss nur 
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versuchen, e~ wieder zu denken», sind nur die Bestatigung dieser allgemein 

als richtig angenommenen Ansicht. Warum soUte es in der Kunst anders 

sein, wie auf sonstigen Gebieten geistiger Arbeit? - Es ist auch nicht, denn 

in der That beschreibt die historische Aufeinanderfolge der Stilarten eine in 

sich zuri..ickkehrende Kreislinie. . Die Ursache des Beharrens in derselben er

klart sich aus der Macht der Tradition als Centripetalkraft und aus den sozialen 

und politischen Zeitstromungen als Centrifugalkraft. Eincn bedeutsamen Ab

schnitt des oft durchmessenen Zirkels bildet nun «die Ri..ickkehr zur Antike», 

oder nach der i..iblichen Bezeichnung «die Renaissance», in ihren verschiedenen 

Epochen, fUr welche der augenfallige proteusartige Wechsel der Erscheinungs

form en besonders charakteristisch ist. Cidher, der ewig j unge, immer des

selbigen Weges wiederkehrende, konnte seinc Freude an diesen sich wie in 

einer Zauberlaterne rasch ablosenden Verwandlungsbildern haben. Obgleich 

man immer dasselbe will, erreicht man doch stets etwas Anderes; das in ver

schiedenen Phasen als «Antike» gebotene ist grundverschieden unter sich und 

vom Originale. In unserem Jahrhundert hat man diese Erscheinungen untcr 

dem Namen «Klassik» zusammengefasst und der «Romantik» gegenUbergestellt, 

welche letztere dann ganz allgemein, aber durchaus nicht zutreflend, als Ausdruck 

der nationalen Besonderheiten unter dem Einfiusse der christlichen Kultur gelten 

sollte. Zwischen diesen etwas unlogisch konstruirten Polcn bewegt sich nun 

faktisch das Kunstschaflen der Modernen vom Ende des 18. Jahrhunderts bis 

auf unsere Tage, . und man muss schon diesen Pendelschwingungen folgen 

um die Werke des 19- Jahrhunderts zu verstehen und nach ihrem wahren 

Werthe zu schatzen. Dieselben dUrften, aus dies em Gesichtspunkte betrachtet, 

auch viel weniger chaotisch erscheinen, als dies sonst der Fall sein mUsste. 

Wenn man aber zugeben muss, dass in allen Renaissanceepochen niemals 

die eigentliche Antike, sondern stets ein im Sinne der Zcit gemodeltes Neues 

rcproduzirt wird, und obenein meist sehr gegen die Absicht der Urheber, \Vie 

dcnn z. B. die Erbauer des Dresdener Zwingers, nach bczcugter Absicht, kein 

andercs Progiamm hatten als «acht romisch» zu bauen, so kann dics keincs

wegs als Tadcl gelten; im Gegentheil steckt das jedesmal Merkwi..irdige in den 

bewussten und unbewussten Abweichungen von der Antike, welche geeignet 

sind, den Geist und das Bedurfniss der Zeit wicderzuspiegeln. Von diesem 

Standpunkte gesehen, fallt auch ein grosscr Theil des abstrakt konstruirten 

Gegcnsatzes zwischen Romantik und Klassizismus fort und wir sehcn in den 

verschicdencn Auffassungen dcr Rcnaissance eben falls dic Aeusserungen der 

eigenartigen ki..instlerischcn Phantasic eincs besondcren Volkcs und einer be

sondcren Zeit. Es ist deshalb rein akademisch und wcrthlos, an dem Verglcich 

des Chors einer gothischcn Kathedrale, etwa mit dem gricchischcn Parthenon, 
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den Werth oder Unwerth beider Stile demonstriren zu wollen. Mit grosserem 

Rechte konnte man das altgriechische W ohnhaus mit einem Renaissancepalast 

in Vergleich stellen und hieran beweisen, wie sehr es die spateren Umbildner 

der Antike verstanden haben, den BedUrfnissen ihrer Zeit Rechnung zu tragen 

und das Ideal ihrer Zeit zum Ausdrucke zu bringen. 

Ais Ursache und zugleich als - unnUtze - Entschuldigung fUr die Stil

besonderheiten der alteren Renaissanceperioden wird after die damals mangel

hafte Kenntniss der antiken Monumente angegeben. Ais Motiv zur veranderten 

Wiedergabe der Formen muss man dies gelten lassen; aber als Entschuldi

gungsgrund ist diese Bemerkung nicht am rechten Platze, denn besonders die 

nebelhaft vorschwebende Form des Vorbilds erleichtert das Erfinden des 

Neuen, die zeitgemasse Gestaltung des Ideals. Uebrigens ist es richtig, dass 

sich der jeweilige Stand der archaologischen Forschungen, und besonders das 

gelegentliche Auftinden und Bekanntwerden dieser oder jener anti ken Monu

mentengruppe, jedesmal sichtlich in den Kunstschopfungen der betreffenden 

Zeitabschnitte markirt, so dass ein inniger Zusammenhang zwischen archao

logischer Arbeit und praktischem Kunstschaffen durchaus erkennbar wird. -

Die KUnstler der Jetztzeit sind in der besonderen Lage, durch clie seitdem neu

begrUndete und sehr entwickelte Monumentenkunde mit einer wahrhaft er

clruckenden Fulle von Material UberschUttet zu sein. Man kennt jetzt nicht 

nur die antiken Denkmaler hinreichend genau, sondern auch die Werke aller 

folgenden Stile und Stilnuancen und ist im Stande, diese sammtlich bis auf 

das TUpfel nachzuahmen; was denn auch mit und ohne Virtuositat geschieht, 

entweder pure aus Liebhaberei, ocler mit tendenzioser Absichtlichkeit, wegen 

irgend einer, meist der eigentlichen Kunst fremden, sozialen, politis chen oder 

religiosen Idee. Es ware kein Wunder, \Venn das bescheidene Theil origineller 

Schopfungskraft cler Neueren in diesem Uberschwanglich gebotenen fremden 

Reichthum ganz erstickte, uncl wenn auch, Dank der unbesiegbaren Reaktions

kraft der kunstlerischen Phantasie, kein ganzliches Versiegen des kUnstlerischen 

Talents zu besorgen ist, so ist doch minclestens die Bildung einer gesunden 

Schule, eine von Meister zu Meister sicher fortschreitende Entwicklung in cler 

Jetztzeit fast ganz unmoglich gemacht. Woher solI ein moclerner Kunst

professor die genUgencle Autoritat schopfen, urn seine Auffassung, welche er 

den SchUlern nicht bequemer zur Hand legen kann, als dies durch litterarische 

HUlfsmittel mit irgend einer anderen historisch gewordenen bewirkt wird, 

Uberzeugend zur Geltung zu bringen? - Dazu kommt noch, dass die meisten 

neueren Meister selbst keine feste kunstlerische Ueberzeugung zu Uberliefern 

haben, die einem in sich bruchfreien, einheitlichen Ideale entsprache; sondern 

ihrerseits eben falls ein vielseitiges Virtuosenthum kultiviren, welches sich ge-
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fa lIt, bald in dieser, bald in jener historisch gegebenen Stilnuance mit erstaun

licher Treue zu schaffen; und zwar gilt dies ebensosehr fUr die Neugothiker, 

wie fUr die Anhanger der Renaissance. 

Den zweifelhaften Vorzug der Mannigfaltigkeit hat die neueste Zeit jeden

falls voraus, wie man gern zugeben wird, wenn man nur das Uberdenkt, was 

man in den letzten lahrzehnten versucht hat wieder auf die Bahn zu bringen 

und was sich als ephemere Moderichtung auch rasch genug abgewirthschaftet 

hat, urn wieder neuen Galvanisirungs-Versuchen an abgestorbenen Kunstformen 

Platz zu machen. W ohl konnte am Ende dieses Durchprobirens der so und 

so vielste Versuch einer neuen «Ruckkehr zur Antike» an die Reihe kommen 

und wUrde zweifellos, wie jedesmal, ein vom FrUheren abweichendes Resultat 

zu Tage fordern. Ob diese, von den Anhangern der einen absoluten Kunst, 

von den Hellenisten und speziell in Berlin von den Epigonen Schinke Is gehoffte 

Wendung, frUher oder spater wirklich eintreten wird, bleibt ein fragwUrdiges 

Thema. Vielleicht bringen die jUngsten Erforschungen der antiken Denkmaler 

so viel Neues ans Licht, dass sich hierauf eine frische Auffassung der Antike 

grUnden lasst? - Aber, man darf zugleich fragen: 1st nicht schon die Forderung 

einer durchgangigen Polychromirung ein entschiedenes Hinderniss fUr die 

RUckkehr zur griechischen Antike und stehen nicht die nationalen Kunst

bestrebungen im direkten Gegensatze zu einer durch die strenge Nachahmung 

der Antike bedingten Herrschaft der absoluten Kunst? - Der romantischen 

Gegenpartei, welche das Heil der Zukunfts-Kunst allein in der Wiederbelebung 

mittelalterlicher Formen sieht, kann man mit Grund entgegenhalten, dass man 

eben sowohl auf die Urformen des gemeinsamen indogermanischen Stammes 

zurUckgreifen kann, dass es ein deutscher Dichter war, der eine «Iphigenie» 

schrieb und dass es vorlaufig keine neugothischen Dichter giebt, wenn man 

nicht Richard Wagner wegen seiner die Stoffe der nordischen Sage behandelnden 

Musik-Dramen als solchen feiern will. 

Auf manche der oben aufgeworfenen Fragen wUrde eine eingehende 

Betrachtung der Kunstleistungen der letzten lahrzehnte bereits eine genUgende 

Antwort geben. Man wurde finden, dass die zu weit getriebene Nachahmung 

der Antike doch zuweilen sonderbare BIUthen getrieben hat. So, als Beispiel 

des Berliner Hellenismus, die frUher in der Kuppel des Museums befindliche, 

jetzt verschwundene, Konigsstatue mit Federkranz und an Tattowirungen 

erinnernden farbigen Metalleinlagen der Gewander. Was bei uns das falsche 

Griechenthum, das war bei unseren westlichen Nachbarn das falsche Romer

thum mit seinem Theater- Pathos bei innerlicher DUrre und Hohlheit. Aber 

hier wie dort lief es auf das bekannte: «Wie er sich rauspert und wie er 

spucktl> hinaus; das heisst, bei uns fand man das Griechenthum in moglichst 
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regelrechten Palmetten und Eierstaben und bei den Franzosen ausserte sich 

das Romerthum in trockener Nachahmung der sogenanntcn Ordnungen. Man 

erreichte mit diesen archaologisch zopfigen Bestrebungcn nirgends besseres, 

ais eine antike Ueberpflasterung ganz moderner Bedurfnissformen, hinter der 

das Eselsohr lang und unverkennbar genug hervorguckte; denn «von dem 

Genie, dem Geist, sich nichts auf der Wachtparade weisst.)) - Indess ware es 

ganzlich faisch, wollte man die erwahnten verfehlten Versuche einer akademi

schen Reproduktion der Antike gegen die echte, prinzipielle Nachfoige derselben 

ins Feld fUhren, denn ganz unz\veifelhaft bleibt die Naivitat der Alten, jetzt 

wie frUher, der Jugendbrunnen, in dem die Uberreizte und nervose Phantasie 

der Modernen sich wieder gesund badet. 

FUr die Werthbestimmung der frUheren Versuche klassisch zu bilden, 

kann es nur einen Massstab geben, namlich das Verhaltniss, in dem die freie 

HerUbernahme cntwicklungsfahiger Formen zu dem gedankenlosen Mitschleppen 

eines todten archaologischen Ballasts steht. Die verschicdenen modernen Um

wandlungen der Antike erscheinen soweit als wahre Fortschritte, als sie zugleich 

neue, den Zeitbedurfnisscn entsprechende Losungen in Bezug auf Raum

schopfungen und Aufbau angebahnt habcn; als Abwege dagegen, wenn die 

schematischen Wicderholungen der fUr den modernen Sinn inhaltslosen Formen 

tiberwiegen. Von Verfall kann mit Recht nur die Rede sein, wenn Detail

bildung und Technik so ode und IUderlich werden, dass dic an ein Kunstwerk 

zu stellenden Anforderungcn dcr geistigen Durchbildung und der Monu

mcntalitat Uberhaupt nicht mchr crreicht werden. - Von allen Zweigen der 

bildenden Kunst hat sich dic Malerei der Spairenaissance am wenigsten wegen 

Minderschatzung oder gar Missachtung ihrer Verdienstc zu beklagen gehabt; 

ihre grossen Meister, dcren W crke in cbenso Uberwiegender Zahl die Gallerien, 

Palaste und Kirchen fUllen, wie die Bauwerke dieser Periode den Haupt

bestandtheil der Stadte abgeben, sind zu allen Zeiten nach Verdienst gewUrdigt 

worden, wahrend dies mit Skulpturwerken und Bautcn durchaus nicht der 

Fall gewescn ist. Mag man die Ursache hiervon darin finden, dass das in der 

Malerei der Spatzeit geleistete Neue zu sehr in die Augen springend war, um 

Ubersehen zu werden, dass keine gelehrte Kritik im Stan de war, die koloristi

schen Wunder eines Rubens und Murillo zu verdunkeln, dass die grandiosen 

Schopfungen der Gewolb-, Kuppel- und Plafondmalerei mit der neu erfundenen 

perspektivischen Untenansicht, wenn auch in ihrem W crthe bestritten, dennoch 

wegen der besiegten kUnstleri'Schen Schwierigkciten imponirten; jedenfalls 

wurden aIle diese VorzUge nie abgeleugnet oder der ernste Versuch gemacht, 

dieselben in Schatten zu stellen. 

Selbst die puristische Kunstansicht, welche nach dem Tode Raffael's kein 
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Kunstwerk mehr als ein reines ungetrlibtes, als eine Einheit von Form und 

Farbe, gelten lassen wollte, durfte sich und anderen doch nicht verhehlen, dass 

die Malerei der Spatrenaissance ganz neue Bahnen erschlossen hatte, die nun 

niemals wieder verlassen werden konnten. Man musste zugestehen, dass die 

Genremalerei, als ganz neue Gattung, von Caravaggio in Italien und dem 

niederlandischen Meister Peter van Laar geschaffen wird; die Schlachtenmalerei 

von Salvator Rosa und Michelangelo Cerquozzi; nicht minder zum ersten Male 

eine wahre Landschaftsmalerei als poetischer Ausdruck der Stirn mung. In der 

letzteren Gattung ergab es sich, dass sogar die Niederlander und Deutschen 

den Italienern voran gehen und dass erst in der Mitte des 17. lahrhunderts 

die Franzosen als bewusste, definitive Schopfer der landschaftlichen Gesetze 

folgen. Eine Anzahl Spezialgattungen, die Thier-, Stillleben- und Blumen

male rei, die Architektur- und Marinemalerei wurden erst in der Zeit der Spat

renaissance entdeckt und sofort in unUbertroffener Meisterschaft ausgelibt. 

In der Monumentalmalerei, welche, eng verwachsen mit dem Wesen des 

Bauwerks, die geistige Sprache der Architektur redet, wird nun erst das Hochste 

geleistet. Wer wollte behaupten, dass etwas ahnliches, wie die genial abgestufte 

GewOlbmalerei der sixtinischen Kapelle, in architektonisch empfundener An

ordnung und geistigem Inhalt je fruher geschaffen sei? Das von Michelangelo 

in Rom und von Coreggio in seinen Kuppeln wieder in grundverschiedener 

Weise Geschaffene fand dann durch die Nachfolger eine fortdauernde An

wen dung und Umbildung. - Aber die Baukunst der Spatrenaissance schuf 

erst diese weitraumigen prachtvollen Bauten, welche nothwendig vorhanden 

sein mussten, urn dieser grandiosen und himmlisch heiteren Malerei den Platz 

zu bereiten. Es schloss sich damals Alles zur vollen Harmonie zusammen, 

kein Zweig der bildenden Kunst stand dem anderen im Wege; sie steigerten 

sich vielmehr gegenseitig .. - Wie die Architektur der Malerei zu ihrer VoIlen

dung bedurfte, so war sie auch bestrebt die Wirkung derselben auf aIle Weise, 

hauptsachlich durch wahrhaft geniale Erfindungen zum Zweck einer moglichst 

wirksamen Beleuchtung zu sichern. Ebenso Hand in Hand mit dieser neuen 

Malerei geht ein derselben angepasstes Dekorationssystem; man verla sst den 

in den Loggien wiederholten Arabeskenstil der romischen Kaiserpalaste und 

erfindet einen neuen Dekorationsstil, in dem der Stukko das rahmende, trennende 

und verbindende Element der Bilder abgiebt. Die letzteren konnten nun einen 

gedanklich hoheren selbstandigen Inhalt erhalten. 

Das Verbindungsglied zwischen dem, urn die Mitte des 16.1ahrhunderts 

aufkommenden, malerischen Ideal und dem heutigen, bildet der, nach einer 

kurzen Zwischenzeit des Manierismus allseitig zur Herrschaft gelangende 

Naturalismus oder Realismus. Mag sich derselbe, in der Affektmalerei der 
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Kirchenbilder, auch zunachst in Uebertreibungen ergehen, so hat doch die 

Schule von Bologna, mit den Caracci und ihren grossen SchUlern Domenichino 

und Guido Reni, mindestens eine harmonische Wirkung erreicht. Guido's 

Aurora im Kasino des Palastes Rospigliosi wird immer zu den vollkommensten 

Schopfungen der Malerei gehbren, und das was noch die letzten Glieder dieser, 

von Caravaggio ausgehenden, durch Luca di Giordano, Pietro da Cortona, 

Pozzo und Tiepolo sich fortsetzenden Kette auszeichnet, ist die wunderbare 

Leichtigkeit im geistreichen Improvisiren und ein silbertoniges, echt dekorativ 

heiteres Kolorit. 

FUr das historische Portrat, als echt moderne Errungenschaft, beginnt 

jetzt erst die wahre Glanzperiode; Rubens, Van Dyck, Rembrandt, die gross en 

Niederlander, schaffen in ihren Bildern dieser Art luwelen ersten Ranges, 

wahre Wunder an Farbe und Lichtgebung und erheben damit das Portrat 

zu einem vollgUltigen Ausdrucke des Weltganzen. 

Die Bildhauerei der Spatrenaissance hat bei weitem nicht den hohen 

Ruhm erlangt, der den Malwerken dieser Periode so unbestritten zu Theil 

geworden ist. Schon an des Altmeisters Michelangelo plastischen Schopfungen 

fand man viel zu tadeln und unter den Werken seiner Nachfolger ist ebenfalls 

kaum eins, welches sich eines unbedingten Beifalls erfreute. Die Malerei hatte 

den Vortheil, dass ihr das auf Affekt und leidenschaftliche Bewegung gestimmte 

Ideal der Zeit zu haherer Wirkung verhalf; wahrend die Skulptur mit der 

Aufnahme dieser Eigenschaften nur verlieren konnte. Man kann Uberhaupt 

sagen; dass das herrschende Kunstprinzip dieser lahrhunderte ein malerisches 

war; dass Skulptur wie Architektur ebenfalls in den Dienst dieses Prinzips 

treten mussten und deshalb von der Malerei abhangig wurden. Das grossartig 

Typische der antiken Tempelskulptur war aus inneren christlich - kirchlichen 

GrUnden nicht wieder zu erreichen, und die Profanskulptur war zu sehr 

Sache des asthetischen Beliebens der Gebildeten und konnte nicht im all

gemeinen Sinne popular werden, wei I sie nicht mehr die nothwendige 

Aeusserung eines Uberall vorhandenen mythologischen Bewusstseins war. 

Michelangelo hatte allerdings die Skulptur frei gemacht von hieratischen RUck

sichten und dieselbe wieder rein auf ein kUnstlerisches Prinzip gestellt, aber 

eben deswegen befriedigen seine heiligen Figuren nicht. Die Ueberwindung 

von Schwierigkeiten der Stellung, die Wiedergabe einer machtigen Muskulatur, 

eines grossartigen Faltenwurfs entschadigen nicht fUr das Fehlen der Naivitat 

und einfachen rUhrenden Schonheit. Dabei ist es merkwUrdig, dass Michelangelo 

von sich selbst sagte, er sei kein Maler, auch kein Architekt, sondern ein Bild

hauer. Wirklich galt ihm die Skulptur als erste Kunst und er war mit 

ungeheurer Anstrengung bemUht, die Schwierigkeiten derselben zu besiegen. 
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Indess ist sein Schicksal, speziell als Bildhauer, gradezu em tragisches zu 

nennen; denn sein wichtigstes Skulpturwerk, sein kolossaler Entwurf zu einem 

Denkmal fiir Papst Julius II. wurde zur Qual seines ganzen Lebens. Immer 

durch widrige Umstiinde an der Arbeit gehindert, von den Erben des Papstes 

wegen Saumseligkeit gescholten, sogar der Verschleuderung der fiir die Arbeit 

bereits gezahlten Gelder falschlich angeklagt, kehrt er dennoch immer wieder mit 

eiserner Beharrlichkeit zu dieser Aufgabe zurUck, aber urn endlich zu unterliegen. 

Hier iiberwindet einmal das Schicksal seine Titanenkraft; er bringt nur wenig von 

dem Gewollten zu Stande. Dieses wenige, vor Allem der Moses, ist allerdings 

herrlich und von einziger, damonischer, nicht zu Uberbietender Formgebung. 

Auch seine Allegorien, in der mediceischen Kapelle, nichts als freie Verkorpe

rungen des plastischen Prinzips, basirt auf den kUnstlerischen Gegensatz der 

entsprechenden Korpertheile, sonst fast motivlos und auf Kosten der Ruhe 

und selbst der physischen Moglichkeit gebildet, sind wieder ein grossartiges 

Unikum der Kunst, haben aber am meisten die Nachahmer in die Bahn des 

Verderbens getrieben. Die ungeheure Ausdehnung der geistigen Machtsphare 

Michelangelo's wird am besten durch den Umstand bezeichnet, dass ohne 

seinen Vorgang keiner seiner Nachfolger, so wie er ist, gedacht werden kann, 

sogar seine Nebenbuhler werden ihm unfreiwillig nachgezogen. Indess kommen 

noch nachmichelangeleske Skulpturwerke von wunderbarer Schonheit zu Stan de, 

von Giovanni da Bologna und seiner weitverbreiteten Schule ausgehend. 

Mit Bernini tritt spater ein anderes bildhauerisches Kraftgenie auf, gross

artig wie Michelangelo in Betracht seiner Folgewirkung, aber dennoch grund

verschieden von dem in einsamer unnahbarer Hohe thronenden Meister. 

Schon als Mensch steht Bernini tief unter Michelangelo, er berauscht sich mehr 

als billig an ausseren Erfolgen und hat den starken Beigeschmack des Thea
tralischen, wie die ganze Generation des 17. Jahrhunderts. Nicht das Werk 
allein, sondern wie es sich den Zeitgenossen darstellt, seine Wirkung auf den 

Moment, die durch dasselbe bewirkte Ueberraschung, mit eincm Wort das 

Hoflingswesen, spielen bei Bernini eine grosse Rolle. Erst durch ihn dringt 

der Malerstil der Zeit, mit seinem rUcksichtslosen Naturalismus der Formen 

und der Anwendung der Affekte urn jeden Preis, vollstandig siegreich auch in 

die Skulptur ein. Hiermit werden zwar die Portratkopfe, ganz im Sinne der 

grossen niederlandischen Maler gearbeitet, zu ganz vorziiglichen Leistungen 

dieser Zeit; aber die Idcultigurcn erhalten iippige Fette Formen, eine prahle

rische Muskulatur und eine Gewandung, weIche nur noch in malerischen 

Massen wirkt, ohne das Korpermotiv verdeutlichen zu helfen. 

Alessandro Algardi, dann der Niederlander Franz Duquenois folgen den 

Spuren Bernini's und Pierre Puget Ubertrifft ihn noch in der krassen Wieder-



Einlcitung. I. Dckoration der Spatrcnaissance. I I 

gabe des Affekts. Puget's schreiender. eingeklemmter Milon von Croton sollte 

die Laokoongruppe Uberbieten; aber weIche Rohheit des Ausdrucks ist hier zu 

finden! - Weitaus das beste dieser Spatzeit bietet die Reiterfigur SchlUter's 

auf der langen BrUcke in Berlin, ganz entsprechend dem schon erwahnten 

Umstande, dass in Portratfiguren, bei denen der Affekt keine Stelle fand, diese 

Zeit das Trefflichste aufzuweisen hat. 

Wahrhaft erfreulich ist das wieder erreichte harmonische Zusammen

gehen der Skulptur mit der Architektur; es entsteht ein eintrachtiges auf 

Gesammtwirkung gehendes Sichunterstlitzen dieser Kunstzweige, wie es nie

mals wieder, seit der Antike, vorhanden war. Die Figuren in Nischen, auf 

Balustraden und sonst als bekronende Gruppen angebracht, werden ein wesent

licher Theil des Bauwerks und es kann nicht fehlen, dass die Art ihrer An

ordnung fUr alle Folgenzeiten typisch wird. 1m Innern und an den Portalen 

werden die Figuren mit Vorliebe als Personifikationen architektonischer Krafte 

angebracht; eine Unzahl von Atlanten sind besonders in dies em Sinne thatig 

und helfen eine grossartige dekorative Wirkung hervorbringen. 

Ueberhaupt ist die Dekoration die starke Seite der Bildhauerkunst der 

Spatrenaissance; abgesehen von dem Uebermass an Allegorien, kommt oft eine 

Vornehmheit der Motivirung zur Geltung, weIche einzig das Schone und Platz

angemessene im Auge hat· und jede kleinliche Sentimentalitat, sowie jedes 

Entlehnen der Gedanken aus der poetischen Litteratur weit hinter sich lasst. 

Ihre hochsten Triumphe feiert die dekorative Bildhauerei an den in grosser 

Anzahl und mit ausserordentlicher kUnstlerischer Kraft ausgeflihrten Brunnen. 

Der Reliefstil der Spatrenaissance befriedigt am wenigsten; die Uebersetzung 

der Gemalde, mit tiefem perspektivischen Hintergrunde in Marmor und Erz, 

wurde zum Missbrauch. Diese malerischen Reliefs vermogen noch geistvoll 

und trefflich zu erzahlen; aber das haufige Auswartsbiegen der Oberkorper 

der Figuren, der Untensicht und der UeberfUllung zu Liebe, macht dieselben 

stillos. Das Relief vermischt sich schliesslich mit der Wandgruppe, wie in 

Aigardi's Attila in S. Peter. 

Auf dem weiten Felde des Kunstgewerbes ist die Spatrenaissancekunst 

unbestrittene M~isterin und klihne Schopferin des Neuen. Konnte man gegen 

die Leistungen der sogenannten hohen K Unste noch prinzi pielle Einschran

kungen ihres absoluten Werths vorbringen, so ist dies dem Kunstgewerbe 

gegenUber nicht moglich. Hier zeigt sich der Phantasiereichthum der Zeit, 

von seiner liebenswUrdigsten Seite, hier wird durch die thatige Theilnahme 

der grossen Meister eine bisher unerreichte und auch kaum Uberschreitbare 

Hohe erstiegen. Die Fulle des auf den verschiedensten, zum grossen Theil 

erst eroberten, technischen Gebieten Hervorgebrachten ist ganz ungeheuer und 
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em Menschenleben wUrde nicht ausreichen, die in den Kunstkammern und 

Museen Europas aus dieser Zeit aufgestapelten Schatze eingehend zu betrachten. 

Der Einfall, das capriccio, oft unangenehm in der grossen Skulptur sich breit 

mach end, ist im Kunstgewerbe an seiner rechten Stelle und das frei behandelte 

naturalistische Detail, allerdings keineswegs mit «naturroher» Bildung zu ver

wechseln, vermehrt das ReizvoHe der Formgebung im Kleinen. Dieser muntere 

dekorative Geist zeigt sich an Marmor- und Bronze-Kandelabern, an den Relief

schnitzereien der Bilderrahmen, an schonen Holz- und Marmor-Intarsien, 

hauptsachlich aber in Schmucksachen, Gefassen, Prachtgerathen, Stoffen und 

Tapeten. Die Arbeiten in Edelmetallen erhalten wesentlich durch den welt

bekannten Florentiner Benvenuto Cellini ihr massgebendes Geprage. Kostbare 

Mineralien werden von ihm mit einer reichen Fassung von Gold mit farbiger 

Emaille versehen, im harmonischen Zusammenklang von Form und Farbe, 

dabei Uberwiegt in den einzelnen Theilen das FigUrliche gegen die Arabeske. 

Die Schwierigkeiten der Erfindung und des Machens scheinen fUr Benvenuto 

gar nicht mehr vorhanden zu sein, er spielt in souveraner Meisterschaft mit 

den Formen. Ebenso Ubertrifh der berUhmte Krystallschleifer Valerio Vin

centino in seinen Darstellungen die Reliefs der grossten Meister. Auf dem 

Gebiete der gewebten Bildertapeten, der Gobelins, wird in den Pariser Staats

fabriken, welche stets von grossen KUnstiern geleiiet sind, eine ganz furstliche 

staunenswerthe Pracht entwickelt. FUr Meubel und Porzellan entdeckte man 

erst jetzt die wahren Gebrauchsformen, die auch deshalb durch keinen Stil

wechsel wieder zu beseitigen waren. Selbst dann noch, als am Anfange des 

19. lahrhunderts der trockene akademische Purismus alles freie Kunstleben 

geWdtet hatte, blieben die Formerfindungen der Spatrenaissance in Meubeln 

und Porzellan unangetastet, und bilden deshalb eine bis zur letztzeit ununter

brochene Kette der kunstlerischen Tradition. Der neueste Aufschwung des 

Kunstgewerbes stUtzt sich, abgesehen von frisch en durch die Weltausstellungen 

herangebrachten orientalischen EinfiUssen, ganz wesentlich auf das Studium 

der Spatrenaissanceschopfungenj und man darf wohl sagen mit voHem Recht, 

denn es sind keine besseren Muster zu finden. 



2. Die Rtickkehr zur Antike in def mittleren 

und neueren Zeit bis zur Mitte des 16. J ahrhunderts. 

Die Renaissance in Italien kam nicht pWtzlich und unerwartet, wie ein 

Blitzstrahl aus heiterem Himmel fahrt. Das Alte und Bestehende wurde nicht 

mit einem Schlage vernichtet und die neue Kunst glich nicht dem Phon ix, 

der Fertig neu befiedert aus der Asche steigt. Vielmehr geschah die Entwick

lung des Neuen langsam und gesetzmassig, an vorhandene Faden anknupfend, 

denn die Tradition der Antike war vorzUglich in Rom immer bis auf einen 

gewissen Grad lebendig geblieben und nur auf kurze Zeit durch nordische 

EinflUsse unterdrUckt gewesen. Selbst in den anderen europaischen Landern 

ist, wenn auch im minderen Grade als in Italien, die Absicht auf eine romische 

Renaissance immer latent und gelangt after zu einer charakteristischen, aIler

dings bald vom Ziele ablenkenden Lebensausserung. 

Die Kunstthatigkeit der ersten christlichen lahrhunderte war in der 

Hauptsache eine naive Fortsetzung der Antike. Sorglos verwandte man in den 

christlichen Kirchen die anti ken Reste, die Saulen der alten Monumentc und 

sogar die reliefbedeckten romischen Sarkophage; ebenso wie man das Vorbild 

der heidnischen Basilika fUr das christliche Kirchengebaude herUbergenommen 

hatte. Bei den Malereien in den romischen Katakomben wird man immer 

die unentschiedene Frage aufwerfen konnen; ob diese altchristliche Kunst als 

NachblUthe der romischen aufzufassen ist, oder bereits den Anfang einer neuen 

Epoche bedeutet? Durch das Mass der an diesen Bildern aufgewendeten 

Kunstfertigkeit ist der Zweifel nicht zu Wsen, denn diese ist vom Auf- oder 

Absteigen del' Entwicklung zum grossten Theile unabhangig. 

Gewiss zog mit dem Christenthume ein neuer beseelender Geist ein; aber 

wenn auch schon sehr frUh die altchristliche Basilika - die erste solI S. Maria 

in Trastevere sein, urn 222 nach Chr. unter Kaiser Alexander Severus, also 

VOl' den Verfolgungen errichtet - an Stelle der frUhesten Oratorien trat, so 

dauerte es doch noch bis in das 4. lahrhundert, ehe sich antike und christ

liche Architektur von einander erkennbar schieden. Das Baptisterium der 

heiligen Constantia bei Rom, auch als Bacchustempel bezeichnet, giebt sich nur 
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aus ausserlichen GrUnden als ein christlicher Bau zu erkennen; ahnlich ist es 

mit dem Baptisterium von S. Giovanni in Laterano, welches ebenso gut ein 

Baderaum im alten Palaste des Constantin gewesen sein kann. Kurz danach 

stellte der Nachfolger Constantin's, 1ulianus, die zersWrten Stadte Griechen

lands, Athen, Argos, Theben, Elis, Korinth wieder her. Hatte man unter Theo

dosius M., am Ende des 4. 1ahrhunderts, angefangen, die heidnischen Monu

mente zu zersWren, so begann die Sorge fUr die Erhaltung derselben bereits 

zu Anfang des 6.1ahrhunderts wieder Platz zu greifen und man ware berechtigt, 

dies als erste Vorbereitung einer Renaissance aufzufassen. - Ein kurzer Ruck

blick auf die verschiedenen historischen Momente, in welch en eine RUckkehr 

zur Antike angestrebt wird, vor dem Beginn der eigentlich sogenannten 

Renaissance, dUrfte zum Verstandniss dieser grossen Epoche selbst und del', 

in neuer und neuester Zeit nach demselben Ziele gerichteten Anlaufe, weJche 

noch keineswegs abgeschlossen sind, sondern immer wieder neue Phasen der 

stilistischen Auffassung hervorbringen, nicht ganz ohne Nutzen sein. 

Zu Anfang des 6.1ahrhunderts wollte Theoderich, der grosse Ostgothen

konig, nach seiner Eroberung des romischen Ravenna's cine Renaissance ins 

Leben rufen. In seiner berUhmten vom Minister Cassiodor redigirten Cabinets

ordre spricht Theoderich die Absicht aus, im Geiste der alten Casaren weiter 

schaffen zu wollen und betont den Romern gegenliber nicht allein die Wich

tigkeit der Erhaltung ihrer Monumente, sondern er fasst die Sache gleich 

praktisch an und ernennt in Rom besondere Behorden, Konservatoren, 

weJche liber die Trlimmer der alten Monumente wachen sollten. Er fordert 

dann ausdrlicklich, dass seine Bauten den grossen Schopfungen des Alterthums 

vollig gleich sein sollen, muss aber auch sofort die Erfahrung machen, dass 

die Werke seiner Architekten, des Aloisius in Romund des Daniel in 

Ravenna, doch weit hinter diesen Forderungen zuruckbleiben. Indess wurde 

unter Theoderich eine grosse Anzahl von Bauten in Ravenna, Pavia, Monza, 

Rom und Neapel errichtet. Das flir ihn selbst bestimmte Mausoleum in 

Ravenna ist vielleicht unter diesen das bemerkenswertheste, es tragt einem 

wichtigen Zuge Rechnung, der in allen folgenden Renaissanceepochen das 

eigentlich charakteristische Element, gewissermassen den Werthmesser ihrer 

Entwicklungsfahigkeit abgiebt, dem Hinlibernehmen nationaler Besonderheiten 

in die versuchte Reproduktion der Antike. In diesem Falle ist es die Decke 

des Monuments, aus einem einzigen, aus Istrien herbeigeschaflten kolossalen 

Steinblocke bestehend, welche an die Male des altnordischen Reckenthums 

erinnert. - Diese erste bewusste, von Germanen ausgehende Renaissance 

hatte nur eine kurze Dauer; dersclben wurde, durch die Eroberung Ravenna's 

seitens der Neugriechen, ein rasches Ende bereitet. Die unter 1ustinian in 
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Byzanz gepfiegte neugriechische Kunst wurde auf kurze Zeit auch im Abend

lande herrschend und die unter der Gothenherrschaft begonnenen Kirchen, 

wurden in diesem Stile weitergebaut und vollendet. 

Zum zweiten Male, unter dem grossen Frankenkaiser Karl, aussert sich am 

Ende des 8. lahrhunderts der starke Drang des Barbarenthums nach Aneignung 

antiker Kultur. Unter Karls Weltmonarchie verstummte der altnationale 

Heldengesang; die lateinische geistlich - christliche Dichtung wurde durch die 

Klosterschulen zum ersten Male in die nordischen Lander eingefUhrt. Aus

landische Gelehrte, wie Paul Diaconus, Peter von Pis a und Alkuin wurden 

berufen, urn romische Kunst und Wissenschaft wieder zu beleben. Alkuin, 

der angelsachsische Monch, musste anfangs in Paris, spater in Aachen einer 

lateinischen Schule vorstehen, denn die amtliche Schrift im ganzen Reiche 

soUte Latein sein und Karl der Grosse selbst, der eigentlich deutsch sprach, 

lernte noch im spateren Alter Latein schreiben und sprechen. Hraban Maurus, 

der SchUler Alkuin's, wurde der BegrUnder romischer Gelehrsamkeit in Deutsch

land. Dementsprechend wurde bei den Bauten eine romische Renaissance 

eingefUhrt. Die karolingische Stilperiode dauert aber wieder nur durch die 

erste Halfte des g. lahrhunderts; sie beginnt in Deutschland mit der lebhaften 

Bauthatigkeit der SchUler des heiligen Bonifacius, in den nach Vorbildern 

und LehrbUchern des Alterthums errichteten KlOstern. 1m Jahre 744 wurde 

das Kloster Fulda durch Bonifacius und seinen SchUler Sturm erbaut; dann 

unternahm Baugulf, der zweite Abt von Fulda, grosse Erweiterungen; weiter

hin wurde Ratger, ausdrUcklich der Architekt genannt, sein Nachfolger gegen 

das Jahr 802, urn wegen seiner Ubergrossen Baulust abgesetzt zu werden. 

Einhart, der spatere Minister Karls, ging ebenfaUs aus der Fuldaer Kloster

schule hervor, vielleicht als SchUler Ratger's, jedenfalls wurde er durch Bau

gulf an den Kaiser gesandt, urn mit des sen Sohne erzogen zu werden. 

Die beiden Hauptbauten, welche uns heute 110ch ein Bild der damaligen 

Renaissancekunst geben konnen, sind der Dom in Aachen in seinen altesten 

Theilen, und die Lorscher Halle. Die Abtei Lorsch kommt schon im Nibe

lungenliede unter dem Namen Lorse vor, Frau Ute, die Mutter Chriemhild's, 

wird als Stifterin genannt. Das Kloster solI schon unter dem frankischen 

Konige Pipin und die Kirche desselben 774 im Beisein Karls des Grossen 

und seiner Gemahlin Hildegard und seiner beiden Sohne Karl und Pipin 

eingeweiht sein. In der Chronik heisst es: Abt Gundeland hat diesen Bau 

<mach Art der Antike und in Nachahmung des Altem aufgefUhrt. Kirche 

und Kloster brannten im Jahre lOgo nieder und wurden wieder aufgebaut, 

die berUhmte Eingangshalle blieb aber stehen und wurde wieder benutzt; 

wenn dies nicht ausdrucklich historisch beglaubigt ist, so lasst es doch der 
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Stil der Halle mit Sicherheit vermuthen. Die altere Kirche war nach Art der 

romischen Basilika erbaut, mit Saulen und kompositen Kapitalen, die Halle 

aber zeigt eine Wandbekleidung in der Art des romischen Opus reticulatum, 

ebenfalls mit Halbsaulen kompositer Ordnung in sehr schlanken Verhaltnissen. 

Vielleicht klindigt sich hier der nordische Einfluss durch die Spitzgiebel liber 

der Arkadenreihe des Obergeschosses an? - Die Kaiserkapelle zu Aachen, 

796 zu Ehren der heiligen lungfrau gegrlindet, der stolzeste Baurest aus Karls 

Zeit, bildet ein Oktogon mit zwei libereinander liegenden Umgangen, welche 

mit aufsteigenden GewOlben liberdeckt sind und mit einer Kuppel liber dem 

Mittelraume. Die Kapitale der inneren Saulen - noch jetzt in Paris - sind 

romisch-komposit, aber der romische Charakter zeigt sich noch auffallender 

in den erhaltenen Erzgusswerken, in den Resten dreier Doppelthliren, jetzt 

am modernen Portal zusammengestellt und an dem Brlistungsgelander des 

Obermlinsters. Die Strebepfeiler am Aeussern des Oktogons sind neue Ele

mente und lei ten zum Konstruktionssysteme des Mittelalters liber. 

Die Grlinde, weshalb in der Epoche des eigentlichen Mittelalters, in den 

nordischen Landern sich eigenthlimliche Stilformen bildeten, gehort nicht in 

den Rahmen dieser Betrachtung. ledenfalls \vurde damals wieder das 

Nationalitatsprinzip das ausschIiessIich herrschende und formende in der Kunst, 

wenn es auch grossere Volkergruppen einheitlich umschloss, als dies bei seinem 

abermaligen Auftauchen der Fall ist. Ubrigens stellte sich nur die gothische 

Kunst in schroffen Gegensatz zur Antike; das Romanische bewahrte immer 

noch eine Reminiscenz an die lateinischen Vorbilder. , Der Ubergang vom 

Romanischen in die Renaissance, durch die Wiederaufnahme der antiken 

Detailformen, ergiebt sich leichter, al~ der Ubergang zur Gothik, wie die 

Certosa bei Pavia beweist. Das Romanische wurde nicht in selbstverstandlicher 

Folge zur Gothik fortgebildet, sondern von dieser vernichtet. 

In Italien libte die Flille der vor Augen stehenden antiken Denkmaler 

immer einen starken Einfluss, die Traditionen des Romerthums konnten 

niemals ganz in Vergessenheit gerathen. 1m Kunstgewerbe eroffnete sich 

bereits seit dem z\\,olften Jahrhundert die Aera der Renaissance. Die Flillungen 

der geschnitzten Meubcl wurden mit Malereien auf Goldgrund nach anti ken 

Motiven verziert und die eben falls antike Technik del' Intarsia scheint sich, zu 

ahnlicher Verwendung, fortwahrend erhalten zu haben. 

Zur Zeit des gross en Dante, am Ende des dreizehnten Jahrhunderts, als 

die toskanischen und lombardischen Republiken ihren Hohepunkt del' Ent

wicklung erreicht hatten, als in Florenz del' grosse Bausinn herrschte, der im 

Jahre 1294 das berlihmte Dekret des Senats, den Neubau von S. Reparata -

den spateren Dom - betreffend diktirte, als Cimabue und Giotto malten, 
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Casella die Musik lehrte und der gelehrte Bruno Latini emer Schule der 

Grammatik und Rhetorik vorstand, hatte von Florenz eine ganz nationale 

italienische Kunstperiode ausgehen konnen; aber schon mit Petrarca gewann 

das Studium des lateinischen Alterthums und seiner grossen Autoren die 

Oberhand, und der nachfolgende Boccacio fligt hierzu noch das Studium des 

Griechischen. Mit dem Bau der Kirche S. Miniato bei Florenz, deren Dach

stuhl besonders ein reines auf dynamisches Wirken anspielendes Ornament 

zeigt, und den Bauten Orcagna's, der Loggia dei Lanzi und Anderem, waren 

neue Elemente der Entwickelung gegeben; aber der Zug zu einer Rlickkehr zur 

Antike war zu machtig, um nicht dies en Weg einschlagen zu lassen, und da 

das darauf Folgende den Charakter jedes Gegebenen bestimmt, so muss man 

die Werke Orcagna's, die aussere BekIeidung der Chorkuppeln des Doms in 

Florenz von 1360 ab, an denen nun der Rundbogen statt des Spitzbogens auf

tritt, und die schon genannte Loggia dei Lanzi (1375), als die Anfange des 

italienischen UebergangsstiIs zur Renaissance bezeichnen. In der Skulptur hane 

NiccoIo Pisano, bereits flinfzig Jahre frliher, den Bycantinismus in Italien 

besiegt und ob man nun seinen Stil als Abschluss der altchristlichen Epoche, 

oder aIs verfrlihten Anfang der eigentlich sogenannten Renaissance auffassen 

will, auf aIle FaIle schopft er seine Anregungen aus dem Schatze der antiken 

Bildhauerwerke. 

War nun bereits liberall die lose Hlille gefallen, welche die Gothik um 

den im Grundgeflihl stets auf die Nachahmung der Antike gerichteten Kunst

sinn der Italiener gelegt hatte - die einzige in acht nordischem Sinne ernst 

gemeinte Gothik, zeigt der Chorumgang von S. Lorenzo in Neapel, un tel' 

Karl von Anjou von einem Franzosen gebaut -; so begann seit 1420, mit 

BruneIleschi's KuppeIbau in Florenz, die bewusste auf ein emsiges Studium 

der romischen Kunst basirte Frlihrenaissance. Das im Sliden eingewurzelte 

GeflihI ful' weite Raumentfaltung fand in den alten BasiIiken, Badern und 

Palasten vieles, dem modern en Bedlirfnisse nahe liegendes, vorgearbeitet und 

konnte sich auch hier liber die Construktion Rath holen. So vollzog sich denn 

die Einftihrung der Renaissance, als eine nationale That in den Augen del' 

Italiener, die sich gern als Nachkommen und Erben der alten Romer betrachten 

mochten, und wurde gleich beim Beginn an beiden Enden, dem construktiven 

und dekorativen, angefasst. Wahrend Brunelleschi den romischen KuppeIbau 

wieder aufnimmt und einen guten Schritt weitcr bringt, folgen del' Maler 

Squarcione in Padua und die Horentinischen Bildhauer DonateIlo und Ghiberti, 

del' bereits von Nic. Pisano eingeflihrten Nachahmung del' antiken Figuren

und Ornamentbildnerei in ktihnen Schritten. Andrerseits kommt die Frlih

renaissance oft in die Lage, mittelalterliche Bauten fortzusetzen oder zu 
EBE I. 
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vollenden und verfahrt hierbei ganz naiv, ohne RUcksicht auf das vorhandene. 

Sehr zu bemerken ist die Anwendung einer reich en Polychromie, bei den im 

dritten Viertel des 15. Jahrhunderts errichte4:en, hierhergehorigen Kirchen

fas:aden. An der Fas:ade der Kirche S. Francesco dei Nobili in Perugia ist 

der Grund des Giebels blau gefarbt, ebenso die vertiefte Flache der Kassetten 

in den Laibungen des grossen Bogens und der Grund der kleinen Basteliefs 

an den Eckpfeilern; dagegen bleiben aIle Skulpturen weiss. Der Hauptkorper 

des Baues ist von roth em Marmor, die korinthischen Pilaster der Nischen in 

den Laibungen sind von grUnem Marmor und alles Simswerk wieder weiss. 

Man kann in dies em polychromen System einen Nachhall mittelalterlicher 

Kunstweise finden, aber mehr noch erinnert dieselbe an die unbewusste 

Wiedergabe der Farbenpracht antiker Tempel. Auch die Marmorfa<;ade von 

S. Zaccaria zu Venedig ist in verschiedenen Farben hergestellt und ebenso das 

Hauptwerk der italienischen FrUhrenaissance, die Fa<;ade der Carthause bei 

Pavia. Weisser und farbiger Marmor, mit den Bronzereliefportrats am Sockel, 

sind an der letzteren in einzig lebendiger und frischer Weise Zll einem 

harmonischen Ganzen vereinigt. 

Das systematische Studium der Antike beginnt mit der Stiftung der 

platonischen Akademie zu Florenz durch Cosimo cle'Medici, welche das Volks

thlimliche in der Literatur verdrangteund auch in den Mysterienspielen my tho

logische Figuren an die Stelle der christlichen Heiligen setzte. Damit wurde 

die Epoche der italienischen Hochrenaissance, welche bis etwa zum Jahre 1530 

dauerte, eingeleitet. Das, was im Laufe des 15. Jahrhunderts nur erst naive 

Geflihlssache war, wurde am Ende desselben zur gelehrt begrUndeten Uber

zeugung erhoben. Alberti, cler Architekt und Polyhistor, geht in seinem Werke 

»De re Aedificatoria« (1485) bereits auf die Gesammtdisposition der Antike 

nach vitruvianischem Muster zurUck, ganz im Gegensatze zur .ersten Frlih

renaissance, welche zumeist auf Wiedergeburt des antiken Detailgesch!nacks, mit 

Beibehaltung der, durch die mittelalterliche Kunstentwicklung gewonnenen, 

christlichen GrundzUge hinarbeitete. Es herrscht nun unumschrankt der Geist 

der Antike; dagegen wird das specifisch Italienische, die spielende Zierlust, das 

naive BegnUgen an schon en Einzelheiten ganz abgethan und macht einem auf 

das Monumentale und Grossartige gerichteten, gleichmassig bei Bauherren und 

KUnstlern entwickelten Sinne, Platz. Indess verdient diese aufs hochste gefeierte 

Epoche der Kunst ihren Ruhm in vollstem Masse, denn sie hatdasEinfachgrosse, 

Achtmonumentale wieder hergestellt. Allenfalls ware an ihr zu tadeln, dass 

sie nur noch fUr den Genuss eines klein en Kreises Hochgebildeter zu arbeiten 

scheint und die echt volksthUmliche Wirkul1g einbUsst. - Jetzt erst beganl1 

die exakte Nachahmung der Antikc; indem man anfing die alten Monumente 
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zu messen und den Canon aufzustellen, der spater als Gespenst der sogenannten 

»Ordnungen« die ganze Architektur beherrschen sollte; obgleich die sklavische 

Nachahmung erst am Ende der Epoche eintrat. Ais Hauptresultat gewann man, 

aus der Kenntniss des Ganzen der antiken Denkmale, mindestens die Kunst 

architektonische Verhaltnisse im Grossen zu bestimmen; denn charakteristisch zu 

scin, fUr die verschiedenen Gattungen 'der modernen Gebaude, gelang nur erst 

selten. Wenn man bedenkt, dass Saulen und Pilasterordnungen nicht mehr 

nothwendig, aus dem inneren Organismus heraus, die Proportionen bestimmten, 

sondern als etwas Abgeleitetes, gewissermassen als freie Uebersetzung in eine 

fremde Sprache, nur die Baumassen verkleideten, welche anderen Zweck

massigkeitsgrUnden ihr Mass verdankten; so muss man erstaunen Uber den 

kUnstlerischen Takt, mit dem die grossen Meister diesen Theil ihrer Aufgabe, 

in welch em die von der Antike abstrahirte Theorie keinen Anhalt bot, zu 

bewaltigen wussten. Unter den grossen Baumeistern dieser Zeit gebUhrt 

Donato Bramante da Urbino (1#4-1514) der erste Platz. Seine oberitalieni

schen und noch mehr seine spateren romischen Bauten erheben sich zur 

klassischen WUrde; ihm ist hauptsachlich diese vornehme, die Hochrenaissance 

auszeichnende Massigung eigen, welche die Gliederungen des Aeusseren auf 

den einfachsten Ausdruck zurUckfUhrt, um die dekorative Pracht dem Innern 

vorzubehalten. Bramante war schon von Ludovico Sforza in Mailand aus

gezeichnet und hatte dort und in anderen oberitalienischen Stadt en noch im 

Stile der lombardischen, aus dem Backsteinbau entwickelten FrUhrenaissance 

gebaut. Urn das Jahr 1500 kam er zum dauernden Aufwthalte nach Rom, 

vermuthlich hatte er sich schon frUher zeitweise daselbst aufgehalten, um die 

jetzige Cancellaria zu entwerfen; und wurde nun von dem baulustigen, that

kuhnen Papst Julius II. zurUckgehalten und mit Auftragen Uberhauft. Sein 

erstcs romisches Werk der Tempietto von S. Pietro in Montorio ist zugleich 

das erste Bauwerk der reincn Hochrenaissance; eine seiner grossartigsten 

Schopfungen ist die Vollendung des vatikanischen Palasts und der Entwurf 

zum Belvedere. Dieser Bau sollte den gross en hinteren Hof und den Giardino 

della Pigna umgeben, kolossale Rampentreppen sollten aus dem tiefer gelegcnen 

unteren Hof, in den genanntcn Giardino hinauffUhren; leider ist das schon 

gedachte Ganze nicht zu Vollendung gekommen und durch spaterc Zuslitze 

bis zur Unkenntlichkeit verandert. Setzt man an die Stelle der jetzt vor

handcncn, in der Form verdorbencn und vermauerten Seitengallericn, die 

ursprUngliche Form der ununterbrochenen Bogenhallen und Maucrflachen, 

welche Bramante projektirt hatte; so entsteht zusammen mit der kolossalen 

halbkuppelUberdeckten Abschlussnische der eincn Schmalseite, Uber welcher 

sich ein halbrundcr Saulengang mit tempelartigen Schlussfronten hinzicht, em 
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Werk von unvergleichlicher Grosse. Grossartigeres im Profanbau hat Bramante 

nicht wieder geplant und wie mochte Julius II. von diesen, seiner grossen 

Seele congenialen, Entwlirfen entzUckt sein! - Es trifft hier einmal wieder 

zu, dass grosse Manner sich gegenseitig steigern und dass das erste Produkt 

ihres Zusammemvirkens, nicht leicht durch ein zweites Uberboten wird, weil 

nur allzufrlih den unbemessenen Idealen durch aussere Hindernisse ein bases 

»Halt« bereitet wird. Wie leicht sich in dieser Zeit ei n grosser Gedanke aus dem 

anderen entwickelt, zeigen die ungeahnten Folgen, weIche sich an eine Aufgabe 

knlipfen, zu deren Losung der junge Michelangelo aus Florenz berufen wurde. 

Dieser, schon damals als del' berlihmteste Bildhauer Italiens geltend, sollte das Grab

mal fUr Julius II. errichten. Michelangelo schlug zum Aufstellungsplatz, die unter 

Papst Nicolaus V. als Anfang eines Neubaues del' St. Petersbasilika, hinter der alten 

Kirche von Rossellino aufgefUhrte halbkreisfOrmige Abside vor; Bramante und 

Giu!. da San. Gallo sollten die Geeignetheit des Platzes prlifen. 1m Verfolg 

dieser Sache kam nun Julius II. auf den grossen Plan zurUck, die aIte St. Peters

basilika abzubrechen und neu zu erbauen und nahm auf den sich entgegen

stellenden, aus der Heiligkeit des Ortes hergenommenen Widerspruch, keine 

Rlicksicht. Anfangs beabsichtigte man die Peterskirche in del' von Nicolaus V. 

und Paul II. begonnenen Art fortzusetzen; spater fasste man den Entschluss 

den Neubau nach ganz neuen Entwlirfen auszufiihren. Michelangelo's Denk

malsentwurf musste vor der neuen ungeheuren Bauidee in den Hintergrund 

treten; am Tage der Grundsteinlegung von St. Peter Hlichtete Michelangelo 

aus Rom; er war Tags zuvor aus dem Vatikan verwiesen. Bramante hatte 

Uber Michelangelo gesiegt, der Baumeister Uber denBildhauer, durch Intriguen, 

wie man mit Recht oder Unrecht sagt; aber jedenfalls hatte der grosse Architekt 

noch einmal die Gelegenheit, in den Pllinen fUr St. Peter den ganzen Umfang 

seines Genies zu zeigen. Bramante ging in seinen EntwUrfen von del' Grund

form des lateinischen Kreuzes aus und kam erst spateI' auf das griechische 

Kreuz; aber seine Absicht, den Centralbau rings mit regelmassig abstehenden 

Portiken zu umgeben, ist die grossartigste aller je geplanten Bauideen. 1m 

Jahre 1506 legte Julius II. den Grundstein. Bramante war damals bereits 

62 Jahre alt, betrieb aber den Bau mit grossem Eifer. Die Kuppelpfeiler 

wurden genau im Umfang der jetzigen vollendet, durch Bogen verbunden, das 

provisorische Chorhaupt schritt schnell vorwarts, auch der Bau des sUdlichen 

Querschiffs hatte begonnen; da starb der grosse Baumeister Bramante. Nach 

seinem wieder aufgefundenen endgliltigen Entwurfe sollte die Kirche in Form 

eines griechischen Kreuzes erbaut werden, in dessen Mitte sich eine grosse 

Kuppcl, in Anlehnung an das Pantheon im Aeussern als Flachkuppel gedacht, 

zwischen vier Glockenthlirmen erhcbcn sollte und all der Vorderseite eine 
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Vorhalle von sechs Saulen. Das dritte schon erwahnte romische Kolossalwerk 

Bramante's ist der Pal. della Cancellaria, gegen 1508, fUr den Kardinal S. Giorgio, 

den Nefren des Papst Sixtus IV., auf den alten Fundamenten wieder aufgebaut. 

Die Fa\ade ganz in Travertin, mit Ausnahme der FenstergerUste der ersten 

Etage und der Saulen des Hauptportals, welche von Marmor sind, zeigt den 

wahren Typus der bramantesken Palast-Architektur. Das hohe Erdgeschoss 

bleibt ohne Pilaster, diese bcleben erst in rhythmischem \Vechscl, je zwei 

zwischen den Fenstern, die oberen beiden Stockwerke. Das stufenweise 

Leichterwerden in der Behandlung der Rustika und in den Fensterformen 

erinnert an die besten ftorentinischen Palaste der BlUthezeit; die hier an

gewendeten Eckrisalite waren damals noch ein seltenes Beispiel. - Vignola 

und Domenico Fontana, welche spater die Fa\ade voUendeten, haben leider 

nicht immer im Geiste Bramante's weitergearbeitet. - Das Portal der in den 

Palast eingeschlossenen Kirche ist von Vignola, das Portal des Palastes selbst 

von Fontana. Ocr bewundernswUrdige Hof, der letzte grossartige Saulenhof 

Roms, ist aber von Bramante; es sind hier antike Saulenschafte in Granit und 

Marmor ·mit zur Verwendung gekommen, im Erdgeschoss und dem mittleren 

Stockwerk zu luftigen Arkaden verbunden; das Obergeschoss wiederholt die 

Pilasterbekleidung der Fa\ade, nur mit je einem Pilaster zwischen den Fenstern, 

statt zweier. Es sind noch eine Reihe anderer romischer Arbeiten Bramante's 

zu erwahnen: Ein Haus in via del Governo Vecchio, vielleicht eine seiner 

ersten Arbeiten in Rom (urn 1500), ganz in Travertin construirt, mit Ausnahme 

der Fullmauern zwischen den Pilastern und den Einfassungen der Fenster, 

welche in sichtbarem Ziegclbau hergesteUt sind; dann der Palast bei S. Bigio 

in der Via Giulia, in ftorentinischer Manier, mit machtiger Rustika wie Pal. Pitti. 

Der Bau soUte von vier EckthUrmen Hankirt sein und in der Mitte tiber dem 

Hauptportal noch einen ftinften hoheren Thurm erhalten; zwischen diesem 

und den EckthUrmen, je vier Arkaden in Rustika im Erdgeschoss, hierUber 

zwei Geschosse mit Arkaden und Halbsaulen, dann eine Attika mit Machiculis. 

Der Palast wurde nicht voUendet. Der Hof des Klosters S. Maria della Pace 

(1504), eine der ersten Arbeiten, welche Bramante's Ruf begrUndeten, und ein 

neues System des Hallenbaues aufstellend. Onten Pfeiler mit Pilastern und 

Bogen, oben Pilasterpfeiler mit gradem Gebiilk, das in der Mitte jedes Intervalls 

durch eine Saule unterstUtzt wird; - hierdurch gewann Bramante das Motiv 

urn das obere Stockwerk von seinem bisherigen Holzgesimse mit Konsolcn 

zu befreien und ihm eine monumentale, mit dem Erdgeschosse harmonische 

Bildung zu geben. Der kleine schon erwahnte Rundtempcl S. Pietro in Montorio, 

auf Kosten des Konigs von Spanien Ferdinand IV. und der Konigin Isabelle 

erbaut, im Jahre 1502 eingeweiht, eine der bewundernswUrdigsten Schopfungen 
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Bramante's, ganz im Geiste der Alten. Es ist ein Rundbau von einer dorischen 

Portike umgeben. Die Saulen sind von Granit, aber Basen und Kapitale von 

weissem Marmor, ebenso die ThUr und die Bekronung der Kuppel, welche aus 

spaterer Zeit ist; der Rest des Gebaudes ist von Travertin. Rings urn dies 

kleine Gebaude war nur ein schmaler freier Raum und dann ein runder 

Portikus, von viel grosseren Saulen beabsichtigt. Das Tempelchen sollte nur 

aus nachster Nahe, in einer bestimmten perspektivischen, durch seinen Portikus 

bewirkten Ueberschneidung betrachtet werden. Pal. Giraud, jetzt Torlonia, auf 

Piazza ScossacavaIli, gegen 1503 fUr den Kardinal Adriano di Corneto 

begonnen. Die Fa<;:ade aus Travertin von verschiedcnen Tonungen hergestellt, 

nach oben heller werdend in den Flachen, erinnert an die Cancellaria, ist aber 

naiver und glUcklicher disponirt; in der Plan anlage ist die Haupttreppe die 

beste Partie. Das Haus des Notar Sander aus Nordhausen, vermuthlich 1506 

von Bramante erbaut, eine Mauer hat dasselbe mit der Kirche S. Maria dell' 

Anima gemeinschaftlich, - zeigt eine mit Sgraffito's geschmUckte Fa<;:ade. 

Auch das jetzt zerstorte Haus Raffael's, in der Nahe des Vatikans, war durch 

Bramante konstruirt; - es wurde 1661 durch Bernini wegen der Kolonaden

anlage fUr den St. Petersplatz abgebrochen. - Von den durch Bramante 

bewirkten Bauten des vatikanischen Palastes, ist ausser dem schon erwahnten 

grandiosen Belvedere, nur der vordere dreiseitige Hallenhof, das Cortile di 

San Damaso einigermassen vollstandig ausgefUhrt, zum Theil durch Raffael 

fortgesetzt, zum Theil noch viel spater. 

Baccio Pintelli, Florentiner, gehort bereits zu den romischen Vorlaufern 

der Spatrenaissance, bei ihm finden sich ein Anzahl Formen, welche spater 
eine konsequentere Entwicklung finden sollten. Den Bau der Kirche 

S. Agostino in Rom nahm er im Jahre 1480-85 wieder auf, errichtete die 

Kuppel, die erste derart in Rom und die Hauptfa<;:ade, eins seiner glucklichsten 

Werke. Die grossen Konsolen, welche die Dacher der Seitenschiffe decken, 

sind vielleicht die ersten ihrer Art, aber sie zahlen zugleich unter die besten. 

Das Hauptportal ist gut ornamentirt, noch im Sinne der fruheren dekorations

lustigen Zeit. - Der Hauptaltar der Kirche ist von Bernini, das zugehorige 

Kloster erst im 18. Jahrhundert von Van vitelli erbaut. - Gegen 1482 erbaute 

Baccio Pintelli die Kirche S. Giovanni Batt. de Genovesi und das dam it 

zusammenhangende Hospital. Es sind manche Veranderungen erfolgt, aber 

der Hof ist intakt geblieben. Der kleine Pal. de Venezia und die Kirche 

S. Pietro in Montorio sind ebenfalls von ihm und noch mehrere Kirchen. 

Giuliano Giamberti da Sangallo (1443-1517) aus Florenz, der Zeitgenosse 

Bramante's, war schon in seiner frUhen Zeit in Rom thatig. Gegen 1468, 

unter Papst Paul II., wurden ihm bedeutende Renovationen des Pal. di Venezia 
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und der Kirche von S. Marco Ubertragen; Bauten, welche er grosstentheils 

aus den Steinen des Flavi'schen Amphitheaters errichtete. Giul. da Sangallo 

wurde auch der Architekt des Papstes Julius II., er baute fUr diesen um 1490 

das schone Kloster neben S. Pietro in Vincoli; auch die Decke des Haupt

schiffs in S. Maria Maggiore ist von ihm, welche, wie man sagt, mit dem 

ersten aus Amerika gekommenen Golde dekorirt wurde. Sein Antheil an den 

Entwlirfen flir den Neubau der St. Petersbasilika ist nicht gering, wahrschein

lich hatte er noch unter Paul II. einen Plan fUr die Weiterflihrung des von 

Rossellino begonnenen Baues gefertigt, aber er wurde spater durch Bramante 

aus der Gunst des Papstes Julius II. verdrangt. Allerdings wurde er noch 

bei Lebzeiten Bramante's, unter Leo X., wieder zum Baumeister der St. Peters

kirche ernannt, zugleich mit ihm Fra Giocondo von Verona und Raffael, aber 

es geschah nichts weiter, als dass Giuliano neue Plane machte, welche das 

Bestreben zeigen, das Kreuzschiff zu verlangern. 1m Jahre 1515 wurde 

Giuliano wegen Kranklichkeit entlassen, ging nach Florenz und starb bald 

darauf im Jahre 1517. 

Der jlingere Antonio Coroliani, genannt Antonio da San gallo, aus Mugello 

bei Florenz (t 1546), genoss mehr die Gunst und den Vortheil einer hoheren 

Stellung, als sein alterer Namensvetter und Verwandter. Bereits frlih, seit 

1505 im Dienste Bramante's, am Neubau von St. Peter beschaftigt, war Pal. 

Palma in Rom eins seiner erst en eigenen Werke (um 1506). Die Fa<;ade ist 

von strengem, etwas nUchternem Charakter und die Hohenvertheilung der 

Stockwerke ist nicht ganz gllicklich. Die Kirche S. Maria di Loretto von ihm, 

1507 fUr die Backerinnung erbaut, bildet aussen ein Quadrat, innen ein Oktogon, 

das Innere ist reich mit einer korinthischen Ordnung dekorirt; aber die Stuc

chirung ist erneuert und die geschmacklose Kuppel ist spater von Giac. del 

Duca ausgefUhrt. Die Bank, via del Banco di S. Spirito belegen, im Jahre 

1532 von Antonio zur MUnze (Zecca) erbaut, hat in der Fa<;ade eine leichte 

Einbiegung; eia Motiv, welches der Meister auch bei der Porta di S. Spirito 

in Anwendung brachte, als einen Vorklang des spater machtiger auftretenden 

Zuges nach malerischer Wirkung. Der Bau von St. Peter wurde erst unter 

Paul III. wieder mit Eifer betrieben und Antonio da Sangallo zum Baumeister 

ernannt (1534). Derselbe entwarf von Neuem einen abweichenden Plan und 

liess von Labacco danach das noch in der Peterskirche vorhandene Modell 

anfertigen. Dieser Plan, der ein lateinisches Kreuz zeigt und zugleich eine 

grosse Haufung der Baugliedcr, war es, den Michelangelo als gothisch verwarf 

und der auch niemals zur Ausflihrung kam. Von Antonio's Thatigkeit an 

St. Peter ist wenig sichtbar, ausser der Erhohung des Fussbodens urn 16 Palmen 

und der in Folge davon ausgefUhrten Vermauerung der bramantischen Halb-
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kreisnischen In den Kuppelpfeilern. Der Pal. Sacchetti, an der via Guilia, 

gegen 1540 von San Gallo als seine eigene Wohnung erbaut, spliter durch 

Nanni Bigio vergrossert, hat wenig Eigenthumliches, wie denn Uberhaupt San 

Gallo nirgends ein ganz selbstandiges Talent zlim Ausdrucke bringt. Mitunter 

giebt es wohl etwas Besseres von ihm, wie das Innere der Kirche di S. Spirito 

(1538), wo die Details ausgezeichnet und besonders die Ornamentskulpturen 

vorzuglich sind; dagegen ist die nahe belegene unvollendete Porta S. Spirito 

(urn 1544) sehr matt, trotz ihrer Curvatur. Beim Pal. Farnese in Rom und 

dem Schlosse Caprarola ruhren nur die Fundamente von dem jungereq San 

Gallo her; was ihm sonst von Schloss- und Festungsbauten ausserhalb Roms 

zugeschrieben wird, ist unsicher. 

Unter den freien Nachfolgern Bramante's ist der edle Baldassare Peruzzi 

(1481-1536) aus Acciano bei Siena der bedeutendste. Er wurde niemals nach 

Verdienst geschatzt und bezahlt und starb fast im Elend. Er theilte seine 

Thatigkeit abwechselnd zwischen Siena und Rom und fUhtte auch unter

geordnete Auftrage aus. Peruzzi hat seit 1505 die EntwUrfe Bramante's fUr 

St. Peter gezeichnet. Nach 1520 hatte Leo X. denselben zum Baumeister von 

51. Peter ernannt und ihn mit dem Entwurfe eines weniger kostspieligen 

Planes, wie der von Raffael hinterlassene war, beauftragt. Peruzzi ging wieder 

auf das griechische Kreuz zuruck, des sen vier Arme im Halbkreise endigten, 

in den vier Winkeln sollten kleinere Kuppeln errichtet werden. Vielleicht ist 

dieser Entwurf, der durch seine Einfachheit und Klarheit schonste, der je fUr 

St. Peter erfunden wurde. Aber Leo X. starb 152 lund unter Hadrian's 

kurzer Regierung geschah Nichts, auch unter Clemens VII. wurde durch den 

Aufstand der Colonna's und die PIUnderung Roms, durch die Landsknechte 

des Connetable Bourbon und Frundsberg's, jede gross ere Bauthatigkeit 

gehindert. Von Peruzzi's Plane fUr St. Peter ist die Flankirung der Mittel

kuppel mit vier kleineren Kuppeln - von denen nur die zwei vorderen aus

gefUhrt wurden - geblieben, vielleicht nicht die glUcklichste Jdee, wegen des 

undeutlich gemachten Kontrastes. Das Kasino fUr Agostino Chigi, den reichen 

Banquier und berUhmten Macen aus Siena, spater die Farnesina genannt, wurde 

nach Raffael's Planen von Baldassare Peruzzi, gegen 1576, an der Stelle der 

Garten des Kaisers Geta erbaut. Vornehme Reprasentation ist das Hauptmotiv 

des Planes und deshalb sind Gallerien und weite Sale angeordnet, zu Gesell

schaften und Festen geeignet. Leo X. besuchte oft dies en zauberischen Ort. 

Die Fa<;ade theilt sich in drei Theile; die Loge in der Mitte zu ebener Erde 

offnet sich mit fUnf Arkaden nach dem Garten. Die architektonischen Formen 

sind mit ausserster Massigung verwendet, vorspringende Portiken und Giebel 

sind ganz vermieden, einfache Pilaster fassen die beiden Stockwerke gleichsam 
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nur erklarend ein, der obere Fries ist das einzige plastische SchmuckstUck. 

Die ausseren Flachen sollten vermuthlich eine cinfarbige Bemalung erhalten; 

wenigstens sind in den Bogenflillungen auf der Tiberscite noch Viktorien und 

Abundantien von raffaelischer Erfindung erhalten. Bescheidenc Anmuth ist 

der Grundzug des ausseren Baues; die eigentlich berUhmtere malerische Aus

stattung des Innern schlagt schon einen anderen Ton an. 

Der Pal. Linotte (vicolo dell' Aquila), vermuthlich eben falls von Peruzzi, 

trug zuerst den Namen der Farnesina. Der Palast ist sehr bemerkenswerth, 

weil nirgends etwas Kleinliches mit unterlauft und weil die Kunst das Grosse 

ip der Illusion hervorzurufen, hier sehr weit getrieben ist; auch die Verhaltnisse 

der Fa;;:ade sind sehr gelungen. Dagegen sind Hinterfront und Treppe nicht 

gut disponirt und scheinen von einem unerfahrenen Architekten hinzugefligt 

zu sein. - Auch die Kapelle Chigi in der Kirche S. Maria del popolo, mit 

deren Dekonition Raffael beauftragt war, gehort in der Architektur wahr

scheinlich dem Peruzzi; Hauptanordnung und Profile sind walue Muster der 

Hochrenaissance. -Pal. Lante (piazza de' Caprettari) gegen 1520, vermuthlich 

fUr Julian IL, den Bruder Leo's X., erbaut, ist in Bezug auf die Urheberschaft 

zweifelhaft. Pal. Ossoli (via de' Balestrari), gegen 1525 erbaut, wird dem 

Peruzzi zugeschrieben; der Plan ist einfach und bequem, die Fa;;:ade gut 

concipirt, der Fries liber dem Portal ist ein antikes Fragment. Pal. Pietro 

Massimi und Pal. Angelo Massimi sind die Hauptwerke Peruzzi's in Rom. 

Schon im IS. Jahrhundert besass die berlihmte Familie der Massimi eine grosse 

Wohnung im Centralquartier Roms. Hier gab um 1455 Pietro Massimi seine 

Druckwerke hera us, die ersten typographischen Versuche in Rom. Sein Sohn 

Domenico erbte die Besitzung, weIche 1527 bei dem Sacco di Roma verbrannte, 

zugleich starb der Besitzer. Domenico's SUhne beauftragten Peruzzi mit der 

Anfertigung neuer Plane fur den Wiederaufbau, mit Benutzung der ahen 

Fundamente. Gegen 1532 begann Peruzzi den Bau def beiden Pal.; Massimi 

starb aber schon 1536. - Der Pal. Pietro Massimi erinnert in seinem Plane 

an ein antikes Haus, obgleich Peruzzi keins kannte; die F H;;:ade zeigt in den 

Details den Charakter der Zeit der Aritonine. \Vie bescheiden die zur Ver

fligung gestellten Mittel waren, giebt das bemerkenswerthe, in Ziegeln her

gestellte und dann verputzte Hauptgesims zu erkennen. Das Vestibul, des sen 

Decke von Stuck ist, gehort zu dem originellsten, die Gemalde der Gewolbe 

im Rez-de-chaussce sind yon Peruzzi's Hand. Am Pal. Massimi konnte Peruzzi 

so recht sein Talent, auch unter den unglinstigsten Verhliltnissen gross zu 

wirken, beweisen. Die Lage an einer engen, krummen Strasse benutzte er, 

• urn im Knie der Biegung einc schone und originelle kleinc Vorhalle zu 

schaffen, die schon in den wachsenden und abnehrncnden Intervallen ihrer 
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Saulen, diese ihre ungewohnliche Bestimmung ausspricht. Der Hof mit Saulen 

und graden Gebalken, ebenso die gesammte Dekoration sind von einem 

strengen Klassizismus. 1m Pal. Altemps (piazza Fiammetta), gegen 1530 durch 

Baldassare Peruzzi begonnen, gehort ihm der Hof mit den reichstuckirten 

Pfeilerhallen; das ubrige dem spateren Martino Lunghi. 

Raffael Sanzio (I483~1520) aus Urbino, der Neffe des Bramante, ist 

vielleicht in seinen gemalten Architekturen klassischer, als in seinen gebauten. 

Nach seinen EntwUrfen wirklich ausgefUhrte und noch erhaltene Gebaude sind 

nur wenige vorhanden. Sein Antheil am Bau von St. Peter ist gering, er trifft 

in seine letzten Lebensjahre, in denen er sich sehr mit der Erforschung dt~.r 

Antike und mit dem Studium des Vitruv beschaftigte. Seine beiden Plane 

zu St. Peter zeigen das lateinische Kreuz in Ubertriebener Ausdehnung des 

Langhauses, waren sonst nur eine Wiederholung des Bramante'schen Entwurfs; 

wurden aber in dem Memoriale des Ant. da San Gallo scharf kritisirt und nach 

Raffael's Tode sofort wegen ihrer Kostspieligkeit als unausfUhrbar beseitigt. 

In Rom ist von Raffael die Fa<;ade von S. M. della NaviceUa, auf dem Monte 

Coelio, von der Leo X. seinen Ordenstitel hatte; diesel be zeichnet sich durch 

Einfachheit der angewendeten dorischen Ordnung aus. Der Pal. Stoppani 

(jetzt Vidoni) um 1516 von Raffael fUr die Herzoge Caffarelli erbaut, ist im 

Grundplan ohne besonderen Werth, auch die Fa<;ade spater arg verbaut, indem 

die Oeffnungen des Rustika - Erdgeschosses, auf dessen Kontrast mit den 

gekuppelten Saulen des oberen Stockwerks die Wirkung beruhte, fast nirgends 

mehr die ursprUnglichen Oeffnungen zeigen, auch die Attika war anfa:ngs 

nicht vorhanden. Raffael's Urheberschaft des Planes der Farnesina ist schon 

erwahnt. Pal. Uguccioni (jetzt Fenzi) in Florenzist zweifelhaft; sicher ist aber 

daselbst der Pal. Pandolfini von Raffael entworfen, obgleich erst etwa ein 

Jahrzehnt nach seinem Tode ausgeflihrt. Die Bauformen sind hier gross, mit 

machtigem Detail, gegenliber den massigen Gesammtabmessungen des Ge

baudes, die Ecken mit Rustika, die oberen Fenster mit Saulen, die unteren 

mit Pilastern eingefasst und abwechselnd mit Rund- und Spitzgiebeln abgedeckt; 

liber einem Friese mit grosser Inschrift ein prachtiges Hauptgesims, zur .Seite 

ein Rustikaportal, eines der reizendsten Beispiele aufgehobener Symmetrie. 

Bei Giulio Pippi, genannt Romano (1492~ 1541), aus Florenz, dem SchUler 

Raffael's, ist die Nachfolge Bramante's noch sehr auffallend. Von ihm der 

Pal. Cicciaporci in Rom (Via del Banco di S. Spirito), gegen 1521 fUr Giovanni 

Alberini erbaut; die Travertin-Fa<;ade ist eines der schonsten Werke des Giulio, 

ein eigenthlimlicher Versuch ohne Wandsaulen und stark vortretende Glieder 

einen bedeutenden Eindruck hervorzubringen. Der Bau ist nur halb vollendet. 

und jetzt vernachlassigt. Die Reste des Pal. Maccarani auf Piazza S. Eustachio 
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geben in ihrem jetzigen Zustande nur einen dUrftigen Begriff. Die vornehm 

grossartige Villa Madama am Abhange des Monte Mario, fUr den Kardinal 

Giulio de' Medici, spateren Papst Clemens VII erbaut, nie vollendet und jetzt 

eine Ruine, bietet moglichst weniges in moglichst grossen Formen. Hier ist 

nur eine Ordnung von Pilastern; in der Mitte, wo die dreibogige Halle sich 

a lIn et, nur ein Stochverk Uber hoher, malerischer Terrasse; auf der Ruckseite 

eine unvollendete Exedra mit Wandsaulen und Fenstern. Das Wichtigste der 

Villa Madama ist der Stil der Innendekoration und ist erst weiterhin zu 

besprechen. Unter den spateren Werken Giulio's in Mantua ist der beriihmte 

Pal. del Te, aussen im bramantesken Sinne einfach mit einer dorischen Ord

nung, innen das vollstandigste Beispiel einer grossartigen Profandekoration 

aus der goldenen Zeit. Am Pal. Ducale in Mantua ist ein Theil von Giulio. 

Bemerkenswerth ist dort sein eigenes Haus; dann gehart ihm das jetzige 

Innere des Doms u. a. an Kirchenarchitektur. 

Zu den ramischen Architekten dieser Zeit gehoren noch Lorenzo Lotti, 

genannt Lorenzetto (I494- 1541), aus Florenz. - Antonio Labacco, eben falls 

aus Florenz, arbeitet urn 1534, und Annibale Lippi ist urn 1540 thatig. Von 

Lorenzetto ist der Pal. del Bufalo (Via della Valle), urn 1530 fUr den Kardinal 

della Valle erbaut. Labacco, eigentlich Tischler, war ein SchUler des jungeren 

Sangallo und stand in intimen Verhaltnissen zu Peruzzi. 

Dem Zwecke dieser flUchtigen Skizze der italienischen Hochrenaissance

architektur entsprechend, welche nur die Verhaltnisse ins Gedachtniss rufen 

solI, unter denen die Spatrenaissance einsetzt und ferner, weil diese Stil

neuerung wesentlich von Rom ausgeht, wenn sie auch von einem Florentiner 

ins Leben gerufen wird, konnte es nur darauf ankommen, das ramische 

Bauwesen dieser Zeit etwas eingehender zu schildern; fUr die Hochrenaissance 
des Ubrigen Italiens mag eine klirzere Erwahnung ausreichen. 

In Florenz hat die Bllithezeit der Hochrenaissance, ausser dem schon 

erwahnten Pal. Pandolfini des Raffael, keine Denkmaler ersten Ranges zurlickge

lassen; kleinere Bauten sind von dem talentvollen Baccio d'Agnolo (1460-1543) 

vorhanden. Sein Pal. Bartolini (jetzt Hotel du Nord bei S. Trinita) giebt das 

frUheste, erst viel verspottete, dann mit Uebertreibung nachgeahmte Beispiel, 

runde und gradlinige Giebel in Abwechselung liber den Fenstern anzubringen; 

~ librigens ein aus der Antike, etwa von den Altaren des Pantheon, entlehntes 

Motiv. - Am Pal. Serristori, auf dem Platze S. Croce, zeigt Baccio, wie das 

Ueberkragen der oberen Stockwerke mit einem klassischen Detail in Einklang 

zu bringen ist. Pal. Levi (Via de' Ginori) hat einen fein durchgefUhrten Hof. 

Pal. Roselli del Turco (bei S. S. Apostoli), bemerkenswerth wegen der schanen 

und charaktervollen Gliederung der inneren Raume. Ein Lusthaus flir die 
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Familie Strozzi-Ridolfi (Via Gualfondo oller Chiappina) hat in seiner absichtslos 

unregelmassigen Anlage etwas reizendes. Die von Baccio entworfene Umklei

dung der Domkuppel mit Gallerie und Gesimse blieb wegen der harten Kritik, 

die dieselbe durch Michelangelo erfuhr, unausgeflihrt. In Florenz erhielt sich 

die Hochrenaissance noch lunger hinaus als in Rom; der Pal. Lardarel (Via 

de' Tornabuoni), das edelste Haus der florentinischen Architektur, von Giov. 

Antonio Dosio (geb. 1533), giebt noch ganz spat eine strenge Auffassung der 

F ormen. Der Mercato nuovo des Bernardo Tasso urn 1 5 . .J.7, trugt eben falls 

noch den Stempel der edlen grossartigen Einfachheit. 

Andrea Riccio, genannt Briosco, der berlihmte Dekorator und Erzgiesser 

zu Padua, erbaut hier im Anfange des 16. Jahrh. die Kirche S. Giustina in 

einem liber die Frlihrenaissance hinausgehenden Stile. Die Nebenschifle sind 

mit kolossalen TonnengewOlben liberdeckt, welche unmittelbar die jedesmalige 

Kuppel tragen; hohe Durchgange dun.:hbrechen unten die StUtzw~tnde und 

Reihen von tiefen Kapellen schliessen sich auf beiden Seiten an; das Auge 

trifft Uberall auf Nischen. Die grosse Anzahl der Kuppeln ist auf venetianische 

Rechnung zu setzen. 

Der Veroneser Giov. Maria Falconetto (1458-1534) beherrscht in dieser 

Zeit den Profanbau Padua's. Sein Pal. Guistiani am Santo (1523) zeigt am 

Hofe zwei im rechten Winkel zu einander stehende Lusthauser. Das eine 

mit Wandsuulen, das andere mit Pilastern, in zwei Stockwerken, in den 

edelsten Formen; das Innere voll der herrlichsten Malereien und Arabesken. 

Michele Sanmicheli (1484-1559) kam sehr frUh nach Rom und baute 

zuerst im Kirchenstaate, kehrte aber nach seiner Vaterstadt Verona zurUck, 

studirte in Treviso und Padua die Festungen der Venetianer, wurde auf Befehl 

des venetianischen Senats gefangen gesetzt, trat indess spater in den Dienst 
Venedigs. Er durfte dem Festungsbau, besonders den Thoren, ein solches 

Mass kunstlerischer Durchbildung geben, wie es nicht leicht wieder gestattet 

und noch seltener wieder erreicht worden ist. Er ist der Meister der Rustika

behandlung, vielleicht vom romischen Amphitheater in Verona abstrahirt; 

aber von ihm mit Bewusstsein als Ausdruck des KraftvoIlen und Trotzigen 

gehandhabt. Durch die Verbindung seiner Rustika mit dem gleichzeitig 

angewendeten dorischen Suulensysteme entstanden unge15ste Widersprliche, 

die allein die geschickte Behandlung Sanmicheli's verges sen machen konnte. 

Sein Andreasfort in Venedig, am Eingange des Hafens des Lido, liisst aIle 

diese Eigenschaften erkennen. Die Quadern der Hauptfa<;ade haben eine 

starke Bossage, die Saulen an derselben sind eben falls bossirt und tragen ein 

reiches dorisches Gebalk mit Triglyphenfries, an den Schlusssteinen der 

Arkaden sind grosse, stark vortretende Kopfe angebracht. In Verona ist von 
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ihm die Porta nuova, nach ahnlichem Prinzip, ohne alles Schwere und Plumpe, 

in guten Verhaltnissen. Porta Stupa, langst vermauert, eine quer liber den 

Weg gestellte fUnfbogige Halle, wirkt durch Einheit des Motivs noch gewaltiger. 

Ebenfalls von ihm Porta S. Zeno, etwas anspruchloser gebildet. 

Seine hervorragende Thatigkeit als F estungsbaumeister bestimmt auch 

in etwas die Formgebung an seinen PaHisten; seine Erdgeschosse zeigen immer 

eine ganz durchgeflihrte derbe Rustika, aber dabei haben dieselben durchaus 

nicht bIos die Bedeutung eines Sockels. Pal. Bevilacqua in Verona ist viel

leicht das frliheste dieser Gebaude, oben mit spiralfOrmig kannelirten Saulen, 

zwischen weIch en sich abwechselnd grosse triumphbogenartige und dann 

wieder kleinere Fenster mit noch kleineren darliber ofrnen. Pal. Canossa ist 

aussen einfacher, das ganze Erdgeschoss bildet eine otlene Halle, durch weIche 

man in einen Pilasterhof, nach Art der romischen, hinausblickt. 1m Pal. 

Pompei gab Sanmicheli die untere Ordnung auf, wodurch das Erdgeschoss 

mehr den Charakter eines blosses Unterbaues erhielt, oben ist eine dorische 

Ordnung. 

In Venedig ist der Pal. Grimani (jetzt Post, an S. Luca) von Sanmicheli, 

in den Hauptmotiven und der Eintheilung der Fa<;ade liber alles venetianische 

Mass grossartig. Der Balkon zieht sich vor der ganzen Front hin und hinter 

demselben erheben sich freistehende korinthische Saulen. Der zweite Pal. 

Grimani (a. S. Maria Formosa) ist einfacher, hier ist der Hof das bedeutendere. 

Pal. Corner (gegenw. Mocenigo, an S. Paolo) hat ebenfalls ein Untergeschoss 

mit muchtigen Bossagen. Die Porta del Bucentauro, am Arsenal, ist cinfach. 

Von Kirchenbauten in Venedig wird ihm S. Bigio auf der Giudecca zugeschrieben. 

In scinen Kirchenbauten wendet er die Rustika nicht an; die Madonna di 

Campagna bci Verona ist ein grossartiger Rundbau mit einem runden dorischen 

Portikus, mit gradlinigem Gebalk umgcben. Das Ganze macht den Eindruck 

cinfacher Strcnge. Die unvollendete Fa<;ade von S. M. in Organo in Verona, 

grossartig in der Anlage, ist erst lange nach scinem Tode gebaut (1592) und 

man konnte bezweifeln, ob die Gruppirung der im Gebalk durchgekropften 

Suulen von ihm angegeben ist. Uebrigens gehort Sanmicheli wegen seiner 

die einzelnen GebUudegattungen l110gIichst unterscheidenden Charakteristik, 

sowie wegen der derb malerischen Wirkung seiner Formgebung, zu den 

bereits halb in der Empfindungsweise der SpUtrenaissance stehenden Meistern. 

Dasselbe kann man auch von Jacopo Tatti, gen. Sansovino, sagen 

(1479 + 1570). In Florenz geboren, kam er zu dem grossen Bildhauer Andrea 

Contucci-Sansovino in die Lehre, Giuliano Sangallo nahm ihn mit nach Rom 

und nach der Abreise desselben brachte Bramante den Jacopo bei Pietro 

Perugino unter. Er wurde hank und ging nach Florenz zurUck, aber beim 
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Einzuge Leo X. m Florenz (1514), durch die Zeichnungen zu den Triumph

bogen bekannt geworden, ging er wieder nach Rom und bekam den Bau der 

Kirche San Giovanni de' Fiorentini. Nach der Plunderung Roms (1527) ging 

Sansovino nach Venedig und nahm als Proto eine bedeutende Stellung ein. 

Indess scheinen die venetianischen Traditionen sein kUnstlerisches Vermogen 

erstickt zu haben; denn er tritt hier und da wieder in die Spielereien der 

dortigenFrUhrenaissance zurUck, urn in seinen letzten Werken, unter der machtigen 

Einwirkung Michelangelo's, zur Spatrenaissance Uberzugehen. Charakteristisch 

fUr seinen Architekturstil ist, dass er fast immer zur Ueberdeckung von Fenster

und Thuroffnungen den Rundbogen, mit einer Einfassung von Saulen und 

Pilaster anwendet, als ein bequemes Mittel, durch die Vereinbarung der Kurve 

mit dem umschliessenden Rechteck, eine gefallige Wirkung hervorzubringen. 

Die Scuola della Misericordia (1532), vermuthlich sein erstes Werk in Venedig, 

eine Fortsetzung eines von Leopardo angefangenen, von Pietro Lombardo fort

gesetzten Baues, wird auch von Jacopo nicht zu Ende gebracht. Das Innere 

der Kirche S. Franceso della Vigna (1534) - die Fa<;:ade spater nach Palladio -

ist ein Ruckschritt. An S. Martino (1540) sieht man, dass Sansovino bei ge

ringeren Mitte!n seine Tuchtigkeit wieder fand. Die Loggia am Campanile 

von S. Marco, ehemals Warteraum fUr die Prokuratoren, muss bereits zu den 

Bauten der Spatrenaissance gezahlt werden, die allzuhohe Attika ware wohl 

durch die auf den vorspringenden Saulen projektirten, aber nicht zur Aus

fUhrung gekommenen Figuren, gerechtfertigt worden. Der an dem klein en 

Gebaude angebrachte Aufwand an Broncen und Ornamenten stammt zum 

Theil aus spaterer Zeit. Die Zeeca (MUnze) von ihm ist nieht zu loben, aueh 

die Magazine am Rialto sind von keinen guten Verhaltnissen. Die Kirche 

S. Giorgio dei' Greci (1550), einschiffig mit Tonnengewolbe, in der Mitte durch 

eine Kuppel unterbrochen, ist nicht glUcklich angeordnet und dennoch im 

Kirehenbau sein bestes. Die gleichzeitige Fa<;:ade der Scuola di S. Giorgio 

degli Schiavoni (ISS I) zeigt den, die frUhere venetianische Schule kennzeich

nenden schreinerhaften Geist, wozu die Behandlung der Pilaster mit Rahm

profilen gehort. S. Giuliano gehort schon seiner spatesten Zeit an, als 

Alessandro Vittoria sein GehUlfe war, sie ist von geringem Werthe: Sein 

frUhester Palast, Corner della Co. Grande (am Kanal 1532), zeigt noch ein 

romisches GefUhl fUr Verhaltnisse, im Erdgeschoss Rustika, in den oberen 

Geschossen Bogen zwischen Doppclsaulcn. Pal. Cornaro (an S. Maurizio) 

ist ein imposanter Bau. Sansovino's architektonisches, vie! bewundertes und 

nachgeahmtes Hauptwerk, die Biblioteca an der Piazetta, wurde 1536 begonnen. 

Hiermit zuerst erhielt Venedig einen, auf die wirkliche Nachfolge des Alter

thums gegrUndeten Bau, zugleieh cines der reichsten Beispiele moderner Kunst. 
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Sansovino gab seiner Bibliothek die Hohe der alten Prokuratien, aber statt in 

drei, in zwei Etagen getheilt. Das Material ist istrischer Kalkstein. 1m un

teren Stockwerk, nach der Piazetta, Arkaden zwischen dorischen Saulen, im 

zweiten Stockwerk jonische Arkaden, darUber ein hoher Fries mit sehr schonen 

Skulpturen. Das Ganze bildete ein fUr Venedig einziges SchaustUck und doch 

knUpfte sich fUr den Meister an diesen Bau, trotz allen Erfolges, ein per

sonliches Missgeschick; das Gewolbe des Saales sttirzte ein, Sansovino kam ins 

Gefangniss, wurde aber als schuldlos erkannt wieder in sein Amt eingesetzt. 

Georgio Spavento hatte unter Theilnahme des Tullio Lombardo die 

schonste moderne Kirche Venedigs, S. Salvatore, entworfen, bei deren Aus

fUhrung auch Sansovino betheiligt war; dieselbe ist bereits 1534 mit Ausnahme 

der betrachtlich spateren Fa~ade vollendet. An diesem Kirchenbau tragt das 

venetianische System des Kuppelbaues in Verbindung mit Tonnengewolben 

seine reifste Frucht. Drei Hache Kuppeln hintereinander ruhen auf Tonnen

gewolben, deren Eckraume von schlanken Pfeilern gebildet, ebenfalls mit 

kleinen Kuppelgewolben Uberdeckt sind; so entsteht eine schone, einfach reiche 

Perspektive, welche den Innenraum fUr das GefUhl ausweitet. 

Die drei grossen Theoretiker des 16. lahrhundert: Sebastiano Serlio, 

Giacomo Barozzi genannt Vignola und Andrea Palladio nehmen eine be
sondere Stellung ein. Nach der Richtung ihrer Studien, die ganz auf Er

forschung der antiken Baugesetze und deren moglichst regelrechte Anwendung 

basirt sind, gehoren diese drei an das Ende der Hochrenaissance; aber durch 

die bis zur neuesten leit dauernde Folgewirkung, welche sich an ihre Arbeiten 

knUpft, nehmen sie ihren Platz neben Michelangelo als MitbegrUnder der 

Spatrenaissance. Wie schon gesagt, steht das Prinzip von dem diese Meister 

ausgehen, zu Michelangelo's die Tradition verachtenden Bestrebungen in 
einem scharfen Gegensatze; aber auf dieser Verschiedenheit des Gleiehzeitigen 

beruhen die wiehtigsten, in der Entwiekelung der Spatrenaissanee sieh er

gebenden Stilvenehiedenheiten und besonders deshalb kann die nahere Be

traehtung des. kunstlerischen Wirkens der Theoretiker in der Geschichte der 

Spatrenaissance nicht entbehrt werden. 

Was' nun die Skulptur der italienischen Hochrenaissance anbelangt, so 

macht sich in derselben ein lug freierer Schonheit geltend, als je zuvor, wenn 

man auch zugeben muss, dass die grossen Bildhauer dieser leit keineswegs 
den Weltruf der gleichzeitigen grossen Maler erreichen. Der Realism us 

herrseht an fangs noch vor und lasst das Bewusstsein der hoheren plastischen 

Gesetze nieht sofort zur Gehung kommen. Antonio Pollajuolo (1431-1498) 

liefert in seiner Hauptarbeit, dem Grabmal fUr Sixtus IV. in der Sakraments

kapelle von St. Peter, in der liegenden Statue nur ein hart realistisches 
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Bildniss, allerdings von grossem historischen Werthe. Die an den schiefen 

Fluchen des Paradebettes angebrachten Allegorien der Tugenden und Wissen

schaften schwanken bereits zwischen Relief und Statuette und cleuten den 

Geist des nachfolgenden Jahrhunderts vor. Pollajuollo's Bronze-Wandgrab 

Innocenz's VIII. (1592), im linken Seitenschiff von St. Peter, ist in Anordnung 

und AusfUhrung ohne kunstlerische Freiheit. Desiderio da Settign::wo, an 

seinem berUhmten Grabmal Marzuppini, im Seitenschiff von S. Croce von 

Florenz, und sein SchUler Mino de Fiosole an zahlreichen Werken, vertreten 

besonders die schonste Zeit der Marmor-Ornamentik. 

Matteo Civitali von Lucca (1435~ 1501) geht parallel mit den Vorigen, 

Ubertrifft diese aber an edlen Stil und Ausdruck. Seine Werke im Dome zu 

Lucca; die beiden anbetenden Engel auf dem Altar der Sakramentskapelle, das 

Grabmal des Petrus a Noceto, das Grabmal Bertini zeigen neben einem geist

vollen Naturalismus den Ausdruck reiner Andacht und eine hohe Schonheit. 

Sein Hauptwerk ist ebenda der S. Regulus-Altar (1484), dessen untere 

Figuren den besten der damaligen Historienmalerei entsprechen, die Engel 

mit Kanclelabern und die thronende Madonna oben sind von freier Lieb

lichheit erfullt. Auch sein spliteres Werk im Dom von Genua, die sechs 

Seitenstatuen der Johannes-Kapelle, sind von hoher Bedeutung, wenn auch 

realistischer aufgefasst. 

Benedetto da Majano (1444-98), Baumeister und Bildhauer, giebt in den 

Reliefs der Kanzel von S. Croce in Florenz lebendig entwickelte Scenen mit 

den herrIichsten Motiven, besonders kostlich sind die kleinen Statuetten in 

den unteren Nischen. In der Cap. Strozzi in S. Maria novella ist das Grab

mal hinter dem Altar im rechten Querschiff von ihm; Uber dem Sarkophag 

das Rundrelief der Madonna, von Engeln umschwebt, traumerisch sUss und 

holdsclig. Seine FreiskulprUfen, der Johannes del' Tliufer in den Uffizien 

und der heil. Sebastian in einem Nebenraurr~ der Misericordia, stehen tiefer. 

Baccio da Montelupo, Benedetto da Rovezzano und vor aHem Giov. Franc. 

Rustici, schaffen eben falls Werke, welche der besten Zeit angehiJren. 

In Venedig war es Allessando I~eopardo, der in dem schonsten der 

Dogengrliber, des Andrea Vendramin (t 1478) im Chor von S. Giovanni e 

Paolo, im Ausdrucke seiner Figuren mit Lionardo da Vinci parallel ging. 

Seine Flaggenhalter auf dem Markusplatze zeigen im FigUrIichen die Benutzung 

antiker Vorbilder, mit grossem natnrIichen Schonheitssinn verbunden. 

Andrea Briosco, gen. Riccio, in Padua, zeigt sich in allen seinenArbeiten 

durchdrungen von dem echten Geiste der grossen Zeit. Seine berUhmten 

Bronze-Kandelaber im Chor des Santo und die zwei Reliefs an den Chor

\\-linden sind all em frUheren bedeutend uberlegen. In der Akademie von 
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Venedig findet sich ein Bronzerelief, die Himmelfahrt Maria mit den JUngern 

am Grabe von Riccio oder seiner Schule, welche im Ausdruck tief und innig 

ein Meisterwerk der italienischen Skulptur genannt zu werden verdient. 

An der Certosa bei Pavia sind besonders Giacomo della Porta, Agostino 

Busti, gen. Bambaja und Christofano Solari (il gobbo) im 16. Jahrhundert 

thatig. Die Reliefs an den Seiten der EingangsthUr, hauptsachlich dem Busti 

zugeschrieben, sind besser als die Statu en. - Die Arbeiten Busti's, welche 

sich jetzt im archaologischen Museum zu Mailand befinden, sind von hochstem 

Werthe. VorzUglich ist das Grabmal des Gaston de F oix (1515-21), ursprUng

lich im Kloster S. Marta, spater zerstreut. 1m Museum sieht man jetzt die 

Grabstatue, fUnf kleine Prophetenfiguren und einige schone Tafeln Bachen 

Ornaments, welche sammtlich Busti als einen der grossten Marmorarbeiter 

Italiens erkennen lassen. Ausserdem von ihm ein kleines Grabmal aus dem 

Kreuzgange von S. Marco stammend, dann das Grabmal der Familie Biraghi 

in S. Francesco und das Grab des Kardinals Marino Caracciolo (t 1538) im 

mailander Dom. Das Innere der Certosa enthalt noch viele bedeutende Ar

beiten dieser Zeit; so das Medaillon mit der Pieta am Hauptaltar dem Gobbo 

zugeschrieben, die beiden Chortabernakel von Stefano da Sesta (links) und 

von Bigio da Vairano (rechts, 1510); im nordlichen Kreuzarm, die Grabstatue 

des Lodovico Moro und seiner Gemahlin Beatrice d'Este von Solari, dann die 

drei Bronzekandelaber von Annibale FQntana. Das Denkmal Giov. Galeazzo 

Visconti's, des Grlinders der Certosa, im sUdlichen Querschifl~ ist 1490 von 

Galeazzo Pellegrini begonnen und 1502 vollendet. Der architektonische Aufbau 

in den klaren Formen der Hochrenaissance, vielleicht von Giov. Christofero 

aus Rom. - Die Fama und Victoria stammen aus der Spatzeit des 16. Jahr

hunderts von Bernardino da Novi. - Die Madonna mit dem Christkinde von 

Benedetto de' Brioschi; die obere Bekronung mit den Statuetten der Tugenden 

und wappenhaltenden Victorien, vermuthlich von Giov. Ant. Amadeo und 

Giac. della Porta, die Reliefs vielleicht von Bernardino da Novi. Ebenfalls in 

der Certosa, die Statue der heil. Veronica von Angelo Marini oder Siro Sicali 

um 1500; das Lavabo in der Brunnenkapelle, vermuthlich von Albert da Carara. 

Auch die bewundernswlirdige Terracotta - Dekoration der beiden Klosterhofe 

gehort stilistisch der besten Zeit an. 

Ein ganz entschiedener Naturalist tritt in Guido Mazzoni in Modena auf, 

mit seinen bemalten, zum Theil lebensgrossen Thonfiguren, die ihm einen 

popularen Ruhm brachten. Seine auf malerische Wirkung berechneten Gruppen 

bedurfen eines geschlossenen Hintergrundes,gehen aber im Ausdrucke des 

Schmerzes bis zur Karrikatur, mehr als die Martyrienbilder des spateren 

Caravaggio. Mazzoni's Hauptwerk in S. Giovanni Decollato zu Modena, ell1e 
E BE I. 
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Pieta von anderen heiligen Person en umgeben, zeigt eine lebensvoll realistische 

Gestaltungskraft und ist nicht ohne Werth, abgesehen von dem libertriebenen 

Affekt in einzelnen Figuren. 

Andrea (Contucci da Monte) Sansovino, geb. 1460 (?), t 1529, ist del' 

grosste Bildhauer der Hochrenaissance. In ihm verbindet sich das Studium 

del' Antike mit angeborenem Schonheitssinn und milder Empfindungsweise, 

man konnte ibn als den Raffael unter den Bildhauem bezeichnen. Seine 

beiden Pralatengraber, des Basso und Sforza Visconti, im Chor von S. Maria 

del popolo (nach 1505), die herrlichsten in Rom, folgen noch dem Prinzip, 

nach we1chem die allegorischen Figuren in Nischen aufgestellt werden mussten. 

Die beiden Pralaten sind schlummemd gebildet, mit auf den Arm gestlitztem 

Haupte und wenn sich in diesem Motive ein gewisser Naturalismus aussert, 

so vergisst man gem den Tadel wegen der hierdurch erreichten Belebung der 

ganzen Gestalt. In der Sakramentsnische von S. Spirito in Florenz sind von 

Andrea die in Schonheit und Stil den ebengenannten Figuren gleichen Statuetten 

der beiden Apostel, die Engel mit den Kandelabern, das Christuskind oben 

im Giebel und vielleicht die Reliefs der Pedrella. Die Gruppe der heil. Anna 

mit der heil. Jungfrau und dem Christuskinde in S. Agostino zu Rom (15 I 2), 

sind von ganz raffaelischer Schonheit in den Linien und Formen und dem 

holdesten Ausdrucke der Mlitterlichkeit. In der Gruppe der Taufe Christi, 

liber dem Ostportal des Baptisteriums von Florenz, hat Andrea das Hochste 

geleistet. Der Christus ist von hochstem Adel der Gestalt, der Taufer gross

artig im Ausdruck der starksten inneren Erregung. Ein Hauptwerk Andrea 

Sansovino's ist die klinstlerische Ausschmlickung der Casa Santa in der Kirche 

zu Loreto. Die kostbare Marmorinkrustation des kleinen Hauses, in der bau

lichen Anordnung 1509 noch unter Julius II. durch Bramante ausgeflihrt, die 

Reliefs dagegen durch Andrea erst 1513 unter Leo X. begonnen. Die Reliefs 

der Verklindigung und der Geburt Christi bis 1528 von Sansovino selbst, del' 

der Rest von seiner Schule nach seinen Entwlirfen ausgeflihrt. Die Anbetung 

del' Konige ebenfalls noch von Sansovino begonnen, wird durch Raffael 

da Montelupo und Girolamo Lombardi vollendet; die Geburt der heil. 

Maria von Baccio Bandinelli und Raffael da Montelupo; das Sposalizio 

von Montelupo und Tribolo, die Heimsuchung und die Schatzung in 

Bethlehem von Montelupo und Francesco da San Gallo; Maria's Tod 

von Domenico Aimo. Von den Statuen gehort der Jeremias noch dem 

Sansovino, die librigen sind von Girolamo Lombardi und dessen Bruder 

Fra Aurelio, der Moses von Giacomo della Porta; von den Sybillen sind noch 

vier im Geiste Sansovino's, wahrend die von Giac. della Porta herrlihrenden 

bereits yon Michelangelo beeinflusst sind. Die dekorativen Arbeiten des 
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Denkmals, Putten, Guirlanden u. a. von Mosca und Cioli sind von hoher 

Vollendung. Die vier BronzethUren der Casa santa ausgezeichnet, von 

Girolamo Lombardi; von demselben Meister, mit Hulfe seiner vier Sohne, ist 

das Hauptportal mit seinen herrlichen Akanthusrankenj ein kleines Portal 

links von Tiburzio Vecelli 'von Camerino und seinen GehUlfen Sebastiano 

Sebastiani und Giov. Batt. Vitalij die sUdliche ThUr spater von Antonio 

Calcagni von Recanati (1536, t 1593). Das Portal wurde erst 1590 begonnen, 

die SchUler des Calcagni, die BrUder Tarquinio und Pietro Paolo Jacometti aus 

Recanati, sammt Seb. Sebastiani fUhrten den Gusszu Endej dasselbe gehort 

also, wie andere dort befindliche Leistungen der recanatensischen Giesserschule, 

in die Spatrenaissance. - Von Werken Andrea Sansovino's sind noch zu er

wahnen die Statue des Taufers und eine Madonna in der Johanneskapelle des' 

Doms von Genua und ein Salvator, welcher in Araceli zu Rom auf der 

Spitze eines Grabmals, links vom Hauptportal, angebracht worden ist. 

Von eigenhandigen Skulpturwerken Raffael's ist wohl das einzige jetzt 

vorhandene, die unbekleidete Statue des Jonas in der Cap. Ghigi der Kirche 

S. Maria del Popolo zu Rom, mit wunderbarem Ausdruck des wieder

gewonnenen Lebens. Von den durch Raffael angegebenen und aus Lorenzetto's 

Hand hervorgegangenen \Verken befindet sid1 der Prophet Elias in der Cap. 

Ghigi und eine sehr schone Madonnenstatue im Pantheon auf dem Altare 

vor dem Grabe Rafl'ael's. 

Jacopo Tatti aus Florenz (1497-1570), der bedeutendste SchUler Andrea 

Sansovino's und wegen seiner nahen Beziehungen zu diesem ebenfalls Sanso

vino genannt, setzt zunachst den Stil seines gross en Meisters fort und lasst 

sich erst in spateren Arbeiten von Michelangelo beeinftussen. Aus seiner 

frUhen ramischen Zeit ist die sitzende Statue der Madonna mit dem Christ
kinde in S. Agostino in Rom noch schUlcrhaft befangen. Von schaner 

Bildung, aber gesucht in der Stellung, erscheint seine Statue des Apostels 

Jacobus d. Aelt. im Dom zu Florcnz. Auch der heil. Antonius von Padua , 
S. Petronio zu Bologna, gehort zu diesen frlihen Arbeitenj ebe,nso ein Bacchus 

in den Uffizien, im Ganzen ein erfreuliches Werk von jubelndem Leben und 

Frische, durchaus anmuthig, aber in der Durchbildung der Einzelformen tief 

unter dem Bacchus des Michelangelo stehend. Erst bei seinen spliteren 

venetianischen Arbeiten zeigt sich Jacopo im Einzelnen von Michelangelo be

eintiusst, wie dies uuch bei seinen SchUlcrn zu bemerken ist. In der Richtung 

Sunsovino's und seiner SchUler steht die Absicht auf Kontrast\\'irkung und 

die klinstlerische Motivirung der Bewegung noch zurUck hinter einer unge

suchten, naiven Darstellung der Existenz in freier Lebensflille. In diesem 

Sinne ist Jacopo's Statue der Hoffnung, am Dogengrab Venier in S. Salvatore 
3' 
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zu Venedig, eine seiner sch5nsten; das Pendant, die Caritas, ist weit geringer. 

Von mythologischen Gegenstanden enthalt die Loggia am Campanile di 

S. Marco sein bestes. Die Bronzestatuen des Friedens, Apollos, Merkurs und 

der Pallas, befriedigen ganz und noch vortrefHicher sind einzelne der kleinen 

Reliefdarstellungen am Sockel, - die oberen Reliefs und die Figuren in den 

Bogenfullungen gelten als SchUlerarbeiten. Die berUhmte kleine Bronze

thUr, welche vom Chor der S. Markuskirche nach der Sakristei fUhrt, solI den 

Meister zwanzig Jahre lang beschaftigt haben; in der That sind die Einzel

figuren der Propheten in den horizontalen und senkrechten FUllungen von 

hohem Werth. Ausserdem sind von ihm in S. Marco: sechs Bronzereliefs an 

der Balustrade am Eingang des Chors, dann am Altar im Hintergrunde des 

Chors das kleine Sakramentshauschen mit dem von Engeln umschwebten 

Erl5ser, schliesslich die vier sitzenden Bronzestatuetten auf dem Gelander vor 

.dem Hochaltar, diesmal allerdings kenntlich nach dem Moses des Michelangelo 

aufgefasst, wenn auch in Freier Weise. 1m Dogenpalaste befinden sich von 

Sansovino die beiden Kolossalstatuen Mars und Neptun, welche der Riesen

treppe den Namen gegeben haben. Der Eindruck dieser Figuren ist nicht auf 

den ersten Rlick erfreulich, besonders unglinstig ist die Vorderansicht, aber sie 

sind doch frei von gewaltsamen Motiven und ohne libertriebene Muskulatur 

gebildet. Die vergoldete Madonna in Thon, im Innern der Loggia des 

Markusthurmes, mit dem segnenden Christusknaben und dem kleinen Johannes, 

ist der gelung-ene Ausdruck eines liebenswUrdigen Gedankens. Ais Portrait 

von monumentaler Auflassung ist die si·tzende Bronzefigur des Gelehrten 

Thomas von Ravenna liber dem Portal von S. Giuliano bemerkenswerth. 

Jacopo Sansovino kam durch seine Bauten, besonders d.urch den der Biblioteca, 

an dem ein so reicher Skulpturenschmuck angebracht ist, in die Lage, eine 

fUr Venedig lange Zeit massgebende Schule um sich zu versammeln. 

Der schon bei den Arbeiten an der Santa cas a in Loreto erwahnte Tribolo 

(eigentl. Niccolo Peri coli aus Florenz, 1500-1565), einer der frUhsten SchUler 

d.es Jacopo San~ovino, \vandte sich spater dieser Arbeiten wegen, wieder mehr 

dem Stile des ~ndrea Sansovino zu. Noch in jungen Jahren (1525) bekam 

Tribolo die SeitenthUren der Fa~ade von S. Petronio in Bologna in Auf trag. 

Von ihm sind hier an beiden ThUren die Propheten, Sibyllen und Engel in 

den Laibungen des Portals, dann die Geschichten des heil. Joseph an den 

Pilastern der ThUr rechts und von den Reliefs der Thlir links das erste, 

dritte und vierte mit den Geschichten des Moses am linken Pilaster. Die 

Propheten und Sibyllen stehen zwar schon unter dem Einflusse der Sistina, 

aber im Ganzen haben sie noch einen einfacheren Charakter. Ein grosses 

Relief aus del' spateren Zeit, Maria Himmelfahrt in S. Petronio, halt sich 
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ganz von der Nachahmung Michelangelo's frei. Als Tribolo's Hauptwerk In 

Rom gilt das Grabmal Papst Hadrian's VI. im Chor von S. Maria dell' anima. 

Indess ist der nicht sehr gllickliche Hauptentwurf von Peruzzi, die Hauptfigur 

sicher von Michelangelo Sanese und nur die allegorischen Figuren konnen 

dem Tribolo zugeschrieben werden. 

Einer der bedeutendsten Kunstler der Zeit ist Antonio Begarelli von 

Modena (t 1555), zwar in seiner Kunstgattung ein Nachfolger Mazzoni's, aber 

in seinen Leistungen fast dem Andrea Sansovino gleichkommend. Er steht 

in genauer Parallele zu Coreggio; wie dieser die strengen Grenzen der 

Malerei Uberspringt, so jener die Gesetze der Plastik. Er arbeitete lebensgrosse 

Thongruppen wie Mazzoni, als Bilder fUr ganz bestimmte Nischen und 

Kapellen, aber ob er dieselben ebenfalls bemalt habe, ist unsicher. Eine 

Gruppe, der urn den todten Christus Weinenden, in S. Maria pomposa zu 

Modena, l1isst noch den Nachfolger Mazzoni's erkennen. Sein grosses Haupt

werk in S. Francesco ist die Kreuzabnahme, welche in dem grandiosen Typus 

der Kopfe in der Gruppe der Frauen an Raffael erinnert. Ganz reif und 

herrlich ist wieder eine »Klage urn den Tod Christi« in S. Pietro mit nur 

vier Figuren, Nicodemus hebt den liegenden Leichnam etwas empor, Johannes 

halt die davor knieende Mutter. Als Bild vollkommen, einfach und grossartig 

behandelt, lasst die Gruppe aile Einwendungen gegen diese Kunstgattung ver

gessen. Wie in Coreggio, so ist auch in Begarelli bereits der Geist der 

Spatrenaissance merklich vorgebildet. So fangen bei letzterem schon Mantel

enden und Schleier an zu flattern, urn die Bewegung in die Sphare des 

Leidenschaftlichen zu heben. Eine grosse spate Gruppe Begarelli's in S. Do

menico zu Modena, Martha und Maria darstellend, die letztere vor Christus 

knieend, mit dem Beiwerke von zwei Jiingern und zwei Magden, lasst bereits 

die Einwirkung der romischen Malerschule der Spatzeit deutlich genug, be

sonders in der Gewandung und dem bewussteren Kontrast der Korpertheile, 

erkennen. 

Alfonso Lombardi (1487-1536) von Ferrara beginnt ebenso realistisch 

wie Begarelli. Ein frUhes Werk von ihm sind die bemalten Halbfiguren Christi 

und der Apostel in den Querarmen des Doms zu Ferrara. Eine andere bemalte 

Thongruppe von ihm ist der von den heil. Person en beweinte Christusleich

nam in der Krypta von S. Pietro zu Bologna. Die grosste Zahl seiner Ar

beiten findet sich in dieser Stadt, vorzugsweise in S. Petronio. Am besten 

die LUnettengruppe der Auferstehung Christi, aussen am linken Seitenportal, 

dann drei von den Reliefs der Geschichten Mosis, am rechten Pilaster des

selben Portals, offenbar im Wetteifer mit Tribolo ausgefUhrt. In Lombardi's 

spatester Zeit entstand dann wahrscheinlich die figurenreiche, Uberlebensgross 
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g~bildete Thongruppe im Oratorium bei S. Maria della Vita. Sie stellt den 

Tod der von den Aposteln umgebenen heil. Maria dar, mit dem in der Mitte 

erscheinenden Christus, und ist plastischer gedacht, als die des Bagarelli, auch 

sind die Einzelformen idealer gehalten. 

Einen aUes Uberstrahlenden, einzigen Ruhm hat sich die italienische 

Malerei dieser Epoche erworben. FUr die Meinung vieler sind die grossen 

Kunstlernamen Lionardo da Vinci, Raffael, Coreggio und Tizian die Mark

und Grenzsteine der Kunst Uberhaupt geworden. Vor den anderen Kunst

z\Veigen genoss die Malerei der Renaissance den grossen Vorzug, in der Antike 

kein direktes Vorbild zu haben und deshalb nicht von der Nachahmung in 

Fesseln geschlagen werden zu konnen, \Vie es der Architektur und Sk~lptur 

ofter begegnete. Wenn auch, am Beginn der Hochrenaissance, in der Malerei 

\Vie Uberall der Geist der Antike vollstandig herrschte und Mantegna's Bilder 

ganz altromischen Reliefs glcichen, so wurden doch diese Schranken durch 

die Erkenntniss der besonderen malerischen Gesetze bald durchbrochen und 

die grossen Meister am Anfange des 16. lahrhunderts verstehen es immer, 

selbst dann, wenn sie mythologische Stoffe behandeln, ihren eigenen ganz mo

dernen Geist zur Darstellung zu bringen. In der beschrankten Lebenszeit 

Raffael's (1483-1520) entsteht dann das Vollkommenste einer bis zur allge

meinen Geltung erhobenen nationalen Kunst, zur Bewunderung fUr alle 

Folgezeiten. 

Dnter den Florentinern ist vielleicht Domenico Ghirlandajo (1449-1498) 

der erste, der den Idealismus der Auffassllng zur Geltung bringt. FUr ihn ist 

der realistische Reiz der schonen Erscheinung nicht mehr das Hochste, er stellt 

die \VUrdige und grosse Wiedergabe des Ereignisses und den Ausdruck der 

passenden Stimmung voran. Seine Fresken der Cap. Sasetti in S. Trinita, aus 
der Legende des heil. Franciscl!s (1485), sind in diesem Sinne ein reifes Meister
·werk zu nennen; ebenso die Fresken im Chor von S. Maria novella, mit dem 

Leben der Maria, des Taufers und der Heiligen (1490). Dnter seinen Staffelei

bildern in Florenz sind zu bemerken: die Anbetung der heil. drei Konige im 

Chor der Innocenti, die Madonna mit Heiligen und die Anbetung der Hirten 

(1485), ein Hauptwerk jener Zeit, in der Akademie. 

Luca di Cortona, eigentlich Signorelli (1439-1521), kann als der nachste 

Vorlaufer des Michelangelo gelten. Zuerst bei ihm zeigt sich die Begeisterung 

fUr die Darstellung des Nackten. Sein Hauptwerk sind die Fresken in der 

Madonnenkapelle des Doms von Orvieto (seit 1499), die Darstellung der letzten 

Dinge. Das herrlichste seiner Tafelbilder ist das im Dome zu Perugia, die 

thronende Madonna mit vier Heiligen und einem lautenspielenden Engel. 

In seiner berlihmten Einsetzung des Abendmahls, im Chor des Doms zu 
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Cortona, verliess Signorelli in klihncr Weisc die traditionelle Darstellung, er 

beseitigte den Tisch und liess Chrisms durch die prachtig bewegte Gruppe 

der JUnger einherschreiten. 

An den Wanden der Cap. Sistina des Vatikans sind noch zehn Fresken 

aus dem Leben Christi und Mosis als ein Gesammtdenkmal der toskanischen 

Malerei am Ende des 15. Jahrh. erhalten und verdienen als Arbeitcn von 

grossem Werth bemerkt zu werden. Die Bilder sind unter Sixtus V. 

(1471-1484) durch Sandro Botticelli, Cosimo Roselli, Domenico Ghirlandajo 

und Luca Signorelli ausgefUhrt, ausserdem von Pietro Perugino. 

Die Paduanische Schule war von dem Reichthum der spateren antiken 

Skulptur ausgegangen und entlehnte von dieser eine Menge dekorativer 

Elemente, wie sich dies vorzugsweise in den Bildern des Hauptmeisters der 

Schule, des Paduaner Andrea Mantegna (1430- 1506) ausspricht. In seinem 

Hauptwerke, die Geschichten des heil. Jacobus und des heil. Christoph in den 

Eremitani zu Padua, Ubertrifft er die Florentiner in Lebendigkeit der Er

zahlung und in der vollkommenen Wahrheit der Charaktere. Ganz neu und 

dem Mantegna eigen zugehorig ist die Anwendung der Perspektive, mit Fest

haltung eines Augenpunktes. 

Melozzo da Forli, ebenfalls der Schule von Padua angehorig, gab in der 

in Fresko gemalten Halbkuppel des Chors von S. S. Apostoli in Rom - jetzt 

sieht man nur Reste dieser Malereien liber der Treppe des Quirinals und in 

der Stanza capitolare der Sakristei von St. Peter - zum ersten Male die 

grosse Neuerung der verkUrzten Untenansicht der Figuren, die erst mit 

Coreggio stilbestimmend werden sollte .. 

Franc. Morone von Verona erscheint in den schonen Fresken der 

Sakristei von S. Maria in Organo, Halbfiguren von Heiligen und.im Mittel

felde der Decke der verklirzt schwebende Erloser mit Heiligen, als ein aus

gebildeter Meister des 16. Jahrhunderts. 

In Venedig reprasentiren die BrUder Gentile Bellini (1421 bis 1501) und 

Giovanni Bellini (1426---':1516) den Eintritt der BIUthezeit, in der sich zuerst 

das venetianische Kolorit ausbildet. Jetzt schon kommen diese energischen 

wohlgebildeten Gestalten vor, weIche dem Ideal nur sowcit nahe kommen, 

urn nicht die irdische Lebenswahrscheinlichkeit einzublissen, Charaktere, in 

denen die Venezianer einzig sind. Giov. Bellini. malt die «santa -conversazione», 

Gruppen von Heiligen, die nun nicht mehr auf getrennten Tafeln stehen, 

sondern zur gllicklichen Einheit urn die thronende Madonna zusammenwirken, 

in grossartiger Weise. Seine Altarbilder in Venedig: in S. Zaccaria, in 

S. Giovanni e Paolo und in der Akademie. Die herrlichcm musicirenden 

Engel an den Stufen des Thrones sind nur ein gemalter Ausdruck der Stim-
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mung des Ganzen. Die Gestalt Christi wird von Giov. 10 einer Erhabenheit 

wiedergegeben, wie sie spater hochstens Lionardo Ubertroffen hat. Schon das 

Christkind ist ernst und grandios und hebt sich bedeutend von den Engel

kindern ab, doch der Christus im Mannesalter auf seinem Bilde »Christus in 

Emaus« in S. Salvatore zu Venedig hat diesen hohen kaum wieder erreichten 

Ausdruck des Kopfes. Bellini's Zeitgenosse, Vittore Carpaccio, ist besonders 

durch ein glUhendes lebensvolles Kolorit ausgezeichnet. 

Die umbrische Schule bildet die ekstatischen Andachtsbilder der Spat

renaissance vor. In den Werken Pietro Perugino's, eigentl. Vanucci (1446 bis 

1524), von dem man gesagt hat, dass es ihm innerlich nicht ernst dam it war, 

finden sich zuerst die verzUckten Kopfe mit dem holdesten Ausdruck sUsser 

Schwarmerei, der Sehnsucht, der tiefsten Andacht. Von ihm in der vatik. 

Gallerie die Madonna mit den vier Heiligen; im Dom von Spello eine Pi eta, 

in Perugia die Fresken in den beiden Raumen des Cambio (um 1500) u. s. w. 

In Florenz enthalt der Pal. Pitti die berUhmte Grablegung (1495) und die 

Akademie ein Hauptwerk des Peru gino , eine grosse Himmelfahrt Maria mit 

vier Heiligen (1500), in einzelnen Kopfen von grosster Herrlichkeit. 

Pinturicchio (1454-1513), schon frUh mit Perugino in Verbindung, wird 

dann der grosse Fresko-Dekorator der umbrischen Schule. Uoter Innocenz VIII. 

und Alexander VI. malten er und Andere die LUnetten und Gewolbe in fUnf 

Salen des Appartamente Borgia im Vatikan aus, mit Geschichten des neuen 

Testaments, Legenden der Heiligen, Propheten, Sibyllen, Aposteln und Alle

gorien der Wissenschaften; allerdings das Meiste nur obenhin ohne besonderen 

Gedankeninhalt. Dasselbe Ubte er noch in einer ganzen Anzahl Kirchen. Eine 

anmuthige Leistung von ihm ist die Ausmalung der Libreria im Dom von 

Siena (1502-1503). Es sind Scenen aus dem Leben des Aeneas Sylvius (Papst 
Pius II.), in Mitten einer prachtvollen, den ganzen Raum umfassenden, 

malerischen Dekoration. 

Es folgen nun die grossen, fUr aIle Zeiten unsterblichen Meister der 

Malerei und es ist moglich, dass der unendliche Ruhm, der in blitzahnlicher 

Schnelle von ihren Werken ausging, zur ersten Ursache wurde, um der Re

naissancekunst in den nordlichen europaischen Landern den Sieg zu verschaffen; 

wenigstens ist der machtvollen Wirkung dieser Maler nichts Gleichbedeutendes 

von Meistern der Skulptur und Architektur an die Seite zu stellen.-Je grosser die 

Manner sind, um die es sich hier handelt, desto kUrzer kann die Schilderung ihres 

Wirkens in dies em Abriss gefasst werden, der einzig den Zweck verfolgt, klarzu

steIlen, an welch em Punkte der Entwickelung die Spatrenaissance einsetzt. Sind 

doch die Schopfungen der Hauptmeister, welche der folgenden Epoche zum 

GIUck-oder zum UngIUck?-einen so hohen Ausgangspunkt anwiesen, ohnehin 
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bekannt genug! - Oebrigens kann nichts so sehr zur gerechten Beurtheilung 

des Beginns der Spatrenaissance beitragen, als die deutliche V orstellung von 

der schwindelnden Hohe, auf welche das K unstideal kurz vorher gehoben war; 

denn man durfte da, wo keine Steigerung mehr moglich war, den jahen Ab

sturz erwarten und wenn statt dessen nur Manier und Realismus folgten, so 

waren dies nur die jedesmal nothwendigen Kontraste zur Vorbereitung des 

Neuen und man muss erst recht Uber das Genie der SpatrenaissancekUnstler 

erstaunen, dem es gelang, der modernen Kunstauffassung noch so viele frische 

Seiten abzugewinnen. 

Der grosse Florentiner Lionardo da Vinci (1452-1519) ist der erste 

dieser erlauchten Reihe der Meister einer vollendeten Kunst. Ein Oniversal

mensch, wie sie ofter in dieser grossen Zeit vorkommen und auch speziell in 

der Malerei die weit auseinander liegendsten Begabungen in sich vereinigend. 

Yom eifrigsten Studium. der Anatomic wendet er sich zur Verfolgung 

des geistig Charakteristischen in allen denkbaren V erschiedenheiten, vom 

Himmlischen bis zum Verworfenen und Lacherlichen, zugleich eignet ihm 

eine gewaltige Kraft des Gedankens und eine glUhende Empfindung, welche 

ihm das Oebersinnlichste erreichbar macht. Ais Portratbild von Lionardo, 

die berUhmte »Monalisa« im Louvre, mit dem wunderbaren undefinirbaren 

Lacheln, ein Ideal des Ausdrucks, den der Meister als sein hochstes giebt. 

Ebenda die Halbfigur Johannes des Taufers mit dem hochschwarmerischen 

Ausdruck. Von dem in Konkurrenz mit Michelangelo gezeichneten gross

artigen Karton der Schlacht bei Anghiari, fUr den gross en Saal im Pal. 

Vecchio zu Florenz bestimmt, ist nur eine einzige Gruppe in der Nachbildung 

durch Kupferstich gerettet. Schon vor 1499 hatte Lionardo das weltberUhmte 

Abendmahl im Refektorium des Klosters von S. Maria della grazie zu Mailand 
vollendet. Hier ist der zweite Moment des Abendmahls, das »Onus vestrum«, 

dargestellt. Bei Lionardo ist das schmerzliche Wort Christi, das die Ge

wissheit des Verraths und das Zugegensein des Verrathers ausspricht, als aHein 

entscheidendes Motiv gegeben. Die Komposition des Werks ist durchaus 
architektonisch, zu beiden Seiten cler ruhigen Hauptfigur je zwei Gruppen zu 

Dreien in dramatischer Bewegung, aber ohne SWrung fUr die Gehung der Mittel

figur. Das Ausserordentliche dieser Schopfung liegt aber ebensosehr in der Ein

zeldarstellung, die cine ganz neue Hohe der malerischen Kunst erkennen lasst. 

Mit dem Florentiner Fra Bartolommeo (eigentl. Baccio dell Porta, 1469 

bis 1517) setzt sich die Kunstweise Lionardo's fort, wenn auch 'mit ganz 

originalem Inhah. Seine Kompositionen sind ebenfalls architektonisch gross

attig, obgleich seine Charaktere nicht die unendliche Energie des Lionardo 

haben. FUr den Ausdruck des Einzelnen ist die Kreuzabnahme im Pal. 
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Pitti das Hauptwerk des Bartolommeo, dies offenbart sich III den zu einander 

geneigten Profilkapfen des hochedel gebildeten Christus und der im Schmerz 

verlorenen Mutter. Ein Beispiel seiner kuhnen und dennoch abgewogenen 

Kompositionsweise ist das fast erloschene Fresko des jungsten Gerichts bei 

S. Maria la nuova. Hier ergiebt sich in dem oberen herrlichen Halbkreise 

yon Heiligen ein Zusammenklang mit Raffael. Unter seinen zahlreichen 

Altarbildern von vollkommener Hoheit des Gedankens ist vielleicht das voll

kommenste der auferstandene Christus mit vier Heiligen im Pal. Pitti. Die 

Einzdgestalten des Frate erhalteri after, wie bei Michelangelo, ihre Motivirung 

aus rein kunstlerischen GrUnden, so bei seinem kolossalen heil. Marcus im 

Pal. Pitti. 

Noch mehr wirft sich Andrea del Sarto (1488-1530) auf die Lasung 

kUnstlerischer Probleme, zugleich ist er der grasste Kolorist der florentinischen 

Schule. Er komponirt ebenso streng als Bartolommeo, wie die Fresken in 

der Vorhalle der Annunziata in Florenz und sein Abendmahl im Refektorium 

des ehemaligen Klosters S. Salvi bei Florenz erkennen lassen. Die malerische 

Wirkung des Freskos ist ganz bedeutend und auch hier, wie bei Lionardb, 

hilft das Spiel der Hande dazu, den Ausdruck der Empfindungen zu verstarken. 

Raffael Sanzio (1483-1520), Maler, Architekt und Bildhauer, hat in 

seinem kurzen Leben in der Malerei das Hachste geleistet. Er ist das ge

borene Genie; sein reiner Idealismus lasst ihn, ohne Anstrengung.und Suchen, 

das Uebermenschliche in reichster und ungetrUbtester Schanheit vor Augen 

stellen. Sein Schaffen ist eine Art Wunderwerk, das man vor Augen sieht, 

ohne es begreifen zu kannen; und am erstaunlichsten ist die kolossale Frucht

barkeit seines Geistes und Pinsels. In Urbino geboren, biszum zwalften 

Jahre ein SchUler seines Vaters, kommt er etwa 1500 zu Pietro nach Perugia, 

um sich bald dem Meister Uberlegen zu zeigen. In dem eignen frUhen Bilde 

der Kranung Maria (1502), in der vatikanischen Gallerie giebt Raffael die Be

geisterung, die Andacht viel himmlisch reiner und holder, ais dies Perugino 

je vermocht hat. Mit seiner Mitarbeiterschaft in Siena bei Pinturicchio und 

mit dem Aufenthalte in Citta di Castello, bis 1504, geht. seine umbrische 
Periode zu Ende und sein Eintritt in Florenz, dem damaligen Brenn

punkte der italienischen Kunst, bezeichnet fUr ihn einen neuen Abschnitt 

seiner kunstlerischen Entwickelung; denn an Fra Bartolommeo findet er dart 

den Meister strenger Komposition, dessen Einwirkung auf ihn unverkennbar 

ist. 1m Jahre 1505 ging Raffael nach Perugia zuruck und malte das Fresko

bild in der Kapelle des Klosters von S. Severo. Nach einem Aufenthalte in 

Urbina und Bologna war Raffael nochmais in Florenz, aber erst mit seiner 

1508, auf Anlass Bramante's, erfolgten Berufung nach Rom beginnt dieser 
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strahlende Kreis seiner Werke, we1che die Bewunderung der ganzen \\felt 

hervorrufen sollten. Papst Julius II. erkannte in Raffael den geeigneten Mann, 

um den schon begonnenen Bilderschmuck des vatikanischen Palastes zu 

vollenden. Die Fresken der Camera dell~ Segnatura, 151 1 yollendet, sind dem 

Ausdrucke hoher poetischer Ideen gewidmet: die Disputa als Symbol des 

Glaubens, die Schule von Athen als Verherrlichung der irdischen Wissen

schaft, der Parnass als Traum einer idealen Erziehung. - Die Stanza d'Eliodoro, 

in den Jahren 1511 - 1514 von Raffael eigenhandig gemalt, bezeichnet den 

Uebergang von der reinen Idealwelt zum Historisch-Symbolischen. Die 

Vertreibung Heliodor's aus dem Tempel deutet auf die Befreiung des Kirchen

staates von den Franzosen, die Messe von Bolsena auf die Ueberwindung der 

Irrlehren, der Attila ebenfalls auf die Verjagung der F ranzosen aus Italien 

und die Befreiung Petri auf Leo's X. Befreiung aus den Hlinden der Franzosen 

in Mailand. - Es war namlich der grosse Julius II. wahrend dieser Zeit (1513) 

gestorben und Leo X. Papst gewordell, welcher Umstand aber auf den Fort

gang der Arbeiten keinen storenden Einfluss hatte. In der Stanza dell' Incendio, 

bis 1517, ist die AusfUhrung von SchUlern bewirkt. Es sind ebenfalls historisch

symbolische BiIder aus der Papstgeschichte: der Reinigungseid Leo's III, die 

Kronung Karl's des Grossen, der Sieg von Ostia und der Burgbrand. - In 

der Sala di Constantino sollte das Weltgeschichtliche nicht symbolisch, son

dem wirklich erscheinen. RaffaeI fertigte die Kartons, aber die Ausfuhrung 

gehort seinen SehUIern. - In der Constantinsschlacht zeigt sich Raffael aIs 

den ersten aller HistorienmaIer, die Taufe Constantin's ist als ein ideaIer 

historiseher Augenblick gegeben, ebenso die Sehenkung Constantin's, die Er

scheinung des Kreuzes ist vielleicht nicht yon RaffaeI entworfen. - Die ge

nauere Bekanntschaft mit diesen Meisterwerken der Monumentalmalerei kann 

wohl als allgemein vorhanden vorausgesetzt werden und deshaIb mag das oben 

in trockner AufzahIung Gegebene genUgen, denn urn den geistigen Inhalt der

seIben nur einigermassen zu erschopfen, wUrde ein Bueh erforderlich sein. Schon 

die Frage der geistigen Mitarbeitersehaft, die bei diesen eine ganze Welt von Be

ziehungen umfassenden Bildern gar nieht abzuweisen ist, wurde ein inter

essantes KapiteI der Kunstgesehichte abgeben. - Von dem dekorativen 

Systeme der vatikanischen Loggien soIl in dem betreffenden Abschnitte 

besonders die. Rede sein. - Die biblischen Darstellungen, welche je zu 

zu vieren in den KuppelwoIbungen der ersten dreizehn Arkaden der Loggien 

angebracht sind, zeigen Raffael von einer seiner grossten Seiten; der selbst

verstandliehen Einfaehheit der Ertindung. - Die Kaftons zu den berlihmten 

Tapeten Raffael's sind in den Jahren 1515-1516 entstanden; in den Haupt

bildem derselben giebt Raffael seine ticfsten Inspiration en wieder. - Ausser 
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diesen schon ein Leben fUllenden grossen Aufgaben, bewliltigte Raflael noch 

eine Menge wichtiger Auftrage fUr Kirchen und Private. Der Jesaias (1512) an 

einem Pfeiler im Hauptschiff von S. Agostino in Rom; das berUhmte Fresko 

in Maria della Pace (1514) die Sibyllen mit Engeln darstellend; die Bilder der 

Ca pella Ghigi in S. Maria del popolo (I 516), mit den gewaltigen Planeten

gottern; dann wieder als eine Hauptleistung die Bilder der Farnesina fUr 

Agostino Ghigi in Rom. Yom Jahre 15'4 die Galatea, das schonste aller 

modern - mythologischen Bilder und in den letzten zwei Lebensjahren 

(1518-1520) die EntwUrfe zur Geschichte der Psyche, fUr die untere Halle 

der Farnesina, nach der Fabel des Apulejus, in ausserster Schonheit und 

idealster Allgemeinheit. Und nun neben allem diesen, noch die unendliche 

Fulle der Stafleleibilder von allerhochstem Kunstwerthe. Wem konnte nicht 

schwindeln, _ wenn er die Thatigkeit dieser zwolf romischen Jahre Raffael's 

Uberdenkt? - Unter den Madonnen wird die sixtinische, jetzt in Dresden, 

als die hochste gefeiert; die Vision Ezechiel's im Pal. Pitti ist unUbertroffen in 

der grossartigen Schonheit der Komposition; die heil. Cacilie in der Pinakothek 

von Bologna, als Ausdruck eines ruhigen EntzUckens; und das let~te unvoll

endete Bild Raffael's, die Transfiguration in der vatik. Gallerie (1520), weil hier 

mehr gegeben ist, als in allen spateren Glorien und Visionsbildern. Die zahl

reichen Portrats Raffael's sind der Grosse des Meisters angemessen und vervoll

standigen den Eindruck yom Ueberreichthum seines Schaffens, das kein Moment 

des Ausruhens oder des Beharrens auf dem einmal Gewonnenen zugiebt. 

Giulio Romano (1492-1546), der geschickteste SchUler Raffael's, hat nicht 

die reine hohe Seele des Meisters, zeigt keinen Sinn mehr fUr die kirchliche Malerei 

und ergeht sich am liebsten in mythologischen Darstellungen. Allerdings malt er 

noch in der Steinigung des heil. Stephan us, auf dem Hochaltar von S. Stefano zu 

Genua, ein grosses Hauptbild; aber mit einer trivialen Auffassung des Ueber

irdischen. Sein vollstandiges Schaffen konzentrirt sich spater in Mantua, in den 

mythologischen Darstellungen des Pal. del Te, fUr den Herzog von Mantua. 

Perin del Vaga (1500-1547), eben falls ein SchUler Raffael's, bleibt dem 

Meister in der einfachen Schonheit naher. Er siedelte nach Genua Uber und 

Ubernahm die Dekoration ganzer Palaste. 1m Pal. Doria erinnert noch vieles 

an die Farnesina, aber der hohe Geist Raffael's fehIt und Perin verfallt bereits 

in den nachmals herrschenden Manierismus. 

Unter den Ferraresen diesel' Zeit, welche ihren obel'italienischen Realismus 

beibehalten, in Verb in dung mit einem glUhenden Kolorit, sind Lodovico 

Mazzolino ('481-1530) und Benvenuto Tisio, genannt Garofalo (1481-1559), 

zu bemerken; ebenso Dosso Dossi (t 1560), dessen frUhe Bilder ganz ferraresisch 

sind und der es spiiter den grossten Venetianern gleichthut. 
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Antonio Razzi von Vercelli, genannt il Sodoma (1479-1554), belebt auf 

lange Zeit hin die erstorbene alte sienesische Schule, aber seine Bilder 'vvirken 

erdrUckend durch die Ueberladung der Komposition mit schonen Einzelnheiten. 

Gianfrancesco Caroto und Paolo Cavazzola reprasentiren die Hoch

renaissancezeit der veronesischen Malerei. 

Das Concert der grossen Meister am Anfange des 16. Jahrhunderts wird 

erst vollstandig durch den von den Venetianern angeschlagenen Akkord. Die 

poetische Wirkung der Farbe an sich zum Ausdrucke gebracht zu haben, ist 

das hohe Verdienst dieser Schule. Giorgione (eigentlich Barbarelli, 1477? bis 

1511), einer der grossten in vollkommener malerischer Durchfuhrung, erschafft 

eine spater durch die ganze moderne Malerei gehende Gattung, die der 

novellistischen Halbfiguren und versteht es in diesem Wenigen einen poeti

schen Gedanken ganz und voll zum Ausdruck zu bringen. Seine Lauten

spielerin im Pal. Manfrin zu Venedig, mit sicherer Meisterschaft gemalt, ist 

ein schones, inspirirt aufwarts blickendes Weib; dann im Pal. Pitti das Concert, 

unergrUndlich tief in den inneren geistigen BezUgen. 

Jacopo Palma vecchio (1476-1482) erreicht bereits in der venetianischen 

Existenzmalerei das Aeusserste; er ist der Hauptschopfer der weiblichen 

Charaktere, wie sie die spatere Schule besonders liebt. Sein Hauptwerk ist 

die Gestalt der heil. Barbara in S. Maria formosa zu Venedig, mit der hochsten 

Macht in Kolorit und Modellirung vollendet. 

In der Mitte der Schule steht ihr gewaltiger Meister Tizian (Vecellio, 

1477-1576), wieder eine dieser Naturen, deren Kunst fUr sich gesehen als die 

absolute erscheint. Das harmonische Dasein des Menschen findet bei Tizian 

seine glUcklichste Wiedergabe, wie sich am besten aus seinen vielen in den 

Gallerien zerstreuten Portrats ergiebt. Es folgen hierin seine berUhmten 

Probleme der Schonheit: la Bella im Pal. Pitti in blau, violett, gold und weiss 

gekleidet, mit lieblicher Ueppigkeit des Kopfes; la Bella im Pal. Sciarra zu 

Rom in weiss, blau, rother Kleidung, Tizian's erhabenster Schonheitstypus; 

dann die Flora in den Uffizien, ebenfalls ein zur Idealhohe erhobenes Portrilt. 

Seine nackten weiblichen, sogenannten Venus-Gestalten in der Tribuna der 

Uffizien sind weit tiber den Charakter schoner Aktfiguren hinausgertickt und 

geben den Abglanz eines hohen, poetisch denkbaren Daseins. - In Einzel

gestalten heiligen Inhalts Uberwiegt bei Tizian das besondere, ihm eigen

thUmliche und lasst den wUrdigen Ausdruck des Gegenstandlichen erst in 

zweiter Linie aufkommen. So ist seine bekannte Magdalena im Pal. Pitti mit 

den goldenen Wellen ihres wundervollen Haares ein zu schones Weib. Besser 

in dies em Sinne ist der Bussprediger Johannes in der Akademie zu Venedig; 

und sein Christuskopf zu Dresden »Cristo della moneta« ist eine ganz ideale 
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Weiterbildung der Bellini'schen Auffassung. Unter seinen biblischen Scenen 

ist die Grablegung im Pal. Manfrin eine der vollendetsten. Das hochste 

dessen, was Tizian erreicht hat, ist aber das Altarbild der Himmelfahrt Maria, 

jetzt in der Akademie zu Venedig. Die untere Gruppe stromt glUhende Be

geisterung aus, die Apostel mochten der Jungfrau nachschweben. Sie steht 

sicher und leicht auf den nur angedeuteten Wolken, von dem gewaltig 

wehenden dunkelblauen Mantel hebt sich das rothe Gewand leuchtend ab, 

und der Ausdruck ihres Kopfes ist schon volle himmlische Seeligkeit. Die 

Uberirdisch schonen Kopfe der Engel in der Glorie kommen gegen die 

Vollendung in der Jungfrau kaum zum Bewusstsein. - In den Martyrien

bildern, die nun anfingen die Marter selbst darzustellen, blieb Tizian noch ge

massigt und wurde niemals grasslich wie die Spateren fast immer. In seinen 

Deckenbildern in der Sakristei der Salute, hat er in Venedig zum erst en Male 

die Untenansicht gegeben, deren Durchbildung dem Coreggio zukommt. Ein 

paar Allegorien von Tizian haben die seltene Zugabe einer unaussprechlichen 

Poesie. Das eine Bild «die drei Menschenalter» befindet sich im Pal. Manfrin, 

das andere «amor sacro und amor profano» im Pal. Borghese zu Rom. Beide 

Bilder Uben einen traumhaften Zauber, der unmittelbar zur Empfindung spricht. 

Die Dekoration der Hochrenaissance ist ein besonderes Gebiet von 

grosser Wichtigkeit, welches von den ersten Meistern angebaut wurde. 

Architektur und Malerei trafen sich hier gewissermassen in einer neutra1en 

Zone und die innige Wechselbeziehung zwischen diesen Zweigen der bilden

den Kunst, die damals noch oft von einer Person ausg<:Ubt wurden, liess es 

nicht zu, dass entweder der Architekt einem handwerksmassigen Dekorateur 

die AusfUhrung seiner Ideen Uberliess, oder dass der Malet den Architekten 

verdrangte und das Bauwerk nur als zufallig gegebenen Raum fUr seine Er

tindungen betrachtete. Der Stilwechsel, der sich mit dem Auftreten der Split

renaissance in der ganzen Kunst: vollzog, machte sich besonders auf dekora

tivem Felde ais ein starker Gegensatz zum frUheren geltend, und schon deshalb 

ist es wichtig, die Leistungen der letzten Jahrzehnte in der Dekorationskunst 

bis zu dem Punkte, an dem der Wechsel eintrat, zu verfolgen. 

Unter den Kunstforschern, welche die Antike, speciell die gemalten 

Dekorationen des kaiserlichen Roms, mit grosstem Eifer studirten, that sich 

der Maler Pie!ro Perugino besonders hervor. Dieser hielt sich am Ende des 

J 5. Jahrh. vornehmlich zu diesem Zwecke in Rom auf und brachte eine aus

gezeichnete und vollstandige Sammlung von Studien antiker Ornamente 

zusammen, auf Grund deren er den Auf trag erhielt, in seiner Vaterstadt 

Perugia die Wande der Borse (Sala di Cambio) mit Fresken auszuschmUcken, 

die, \Vie ausdrucklich verlangt \Yurde, den Stil del" Aiten und manche antike 
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Gegenstande darstellen sollten. Mit dieser Arbeit entstand die erste vollstandige 

Reproduktion der «Grotesken». An freifliessender Zeichnung, Harmonie der 

Farben und genauer Nachahmung des Alten stehen die Arabesken an der 

Decke der Sala di Cambio, obgleich die frUhsten ihrer An, weit Uber allen 

ahnlichen modernen Werken, abgesehen von der Zartheit der AusfUhrung, 

in der sie spater Ub.ertroffen wurden. Raffael in seiner Jugend, Francesco 

Ubertini gen. Bacchiacca und Pinturicchio wurden aueh in diesem Kunst

zweige die SchUler Perugino's und hatten spater Gelegenheit denselben 

weiter auszubilden. - Raffael erhielt erst unter Leo X. (1514) den Auf trag 

die vatikanischen Loggien zu dekoriren, deren Bau 'unter Julius II.durch 

seinen Oheim Bramante begonnell und von ihm vollendet wurde. Das Thema 

der Dekoration soUte von heiligem Charakter sein, aber im Stil mit den antiken 

Malereien Ubereinstimmen. Die Hauptzeichnungen wurden wohl sicher von 

Raffael selbst entworfen, die Ausfuhrung blieb einer Schaar von GehUlfen uber

lassen. Man kann hier nicht an eint! trockene Nachahmung etwa der Malereien der 

Titusthermen denken, die Komposition des Ganzen ist originell erfunden. Eine 

weise Gliederung und Abstufung hat den unendlichen Reichthum des Einzelnen 

zu einem schonen Ganzen verknUpft. Die Hauptpilaster, die Nebenpilaster, die 

Bogen, die Bander und Gesimse verschiedenen Ranges erhalten jedesmal ihr 

besonderes System der Verzierung, sodass die architektonischen Linien nieht 

verwischt, sondern noch mehr betont werden. Was die Fenster der Mauer

seite an Wandflache Ubrig liessen, wurde durchsichtig gedacht und erhielt 

auf himmelblauem Grunde jene schonen FruchtschnUre, in denen sich der 

hochste dekorative Stil mit der sehonsten Naturwahrheit verbindet, ohne dass 

eine optische Illusion angestrebt ware. Innerhalb der viereckten Kuppelraume 

ist die Einfassung der vier Gemalde jedesmal anders in sehOnem Wechsel 
verziert. Der Haupteinwand, den man gegen dieses Dekorationssystem erhobcn 

hat, bezieht sieh auf den hier stattfindenden Weehsel des Maassstabes in den 

versch!edenen Theilen, der bei den anti ken Arabesken nicht zu bemerken ist. 

In den Verzierungen der Loggien sind die versehiedenen Bestandtheile oft 

unmassig gross. und oft unmassig klein. An der Seite der prachtigsten 

Arabeske, die in einem sehr klcinen Maassstabc zierliehe und winzige Kombi

nationen von Blumen, FrUchten, Thier- und Mensehenfiguren, Ansichten von 

Tempeln, Landschaften etc. darstellt, findet man Blumenkelche von kolossalen 

Verhaltnissen. Dann ist, von der Seite der Idee, die Vermischung von my tho

logischen Gegenstanden mit den Symbolen des Christenthums getadelt worden. 

Es mag etwas Wah res an diesen Einwendungen sein, aber dennoch bleiben 

die Loggien in ihrer Gesammtheit eines der schonsten dekorativen Werke 

von glanzend genialer Erfindung, und \Venn spater ein anderer, ins Grosse 
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gehender Stuck- und Bilderstil an die Stelle dieser Verzierungsart trat, so 

waren andere Grunde, als die einer kleinlichen Kritik, die Ursache dieses 

prinzipiellen Wechsels. Giovanni da Udine wird als HauptgehUlfe Raffael's 

fUr die Arabeskenmalerei genannt, indess ist sein Antheil nicht sicher fest

zustellen; gewiss sind von ihm die Gewolbemalereien in dem Gange zunachst 

unter den Loggien, sie stellen Rebenlauben dar, mit all:deren Pflanzen schon 

durchflochten und mit Thieren belebt. - Die wenigen erhaltenen Rand

arabesken der raffaelischen Tapeten bewegen sich ebenfalls in dem Stile der 

Loggien, auch hier nimmt man eine Mitwirkung Giov. da Udine's an. Jedes 

Randbild bildet ein Ganzes an Inhalt und Zeichnung, das vorzUglichste sind 

die Parzen. Die Decke des vorderen gewolbten Saales im Appartamente 

Borgia des Vatikans ist ein Triumph der malerischen Dekoration, von Giov. 

da Udine und Perin del Vaga unter Raffael's eigener Mitwirkung ausgefUhrt. 

Die Malereien der offenen Vorhalle der Villa Madama, noch im Geiste 

Raffael's entworfen, aber ganzlich von Giulio Romano und Giov. da Udine 

ausgefUhrt, lassen einen Fortschritt in der minder verwirrend wirkenden 

Komposition erkennen. 1m Gegensatze zu den Arabesken des Vatikans, die 

meist auf weissem Grunde stehen, sind die der Villa Madama grosstentheils 

auf verschieden gefarbtem Grunde ausgefUhrt, wie dies speciell fUr Giulio 

Romano charakteristisch ist. Auch tritt hier eine Besonderheit auf, eine Stuck

verzierung der Wandflachen, die ganz fiach und weich, in massiger Plastik, 

wie in Leder gepresst erscheint und dann gefarbt wird, also ein Uebergang 

zum gemischten Malerei- und Stukkostile der spateren Zeit. Vielleicht ist 

diese Art auf Rechnung des Udine zu setzen, d~ sie in dem spateren Haupt

werke Giulio's, dem Pal. del Te in Mantua, nicht wieder vorkommt. 

Der Pal. del Te selbst giebt ein unendlich reiches Innere von fabelhafter 

malerischer Pracht, hier sind selbst Gliederungen mit einem perspektivischen 

Raffinement gemalt, welches kaum eine Unterscheidung durch das Auge von 

wirklich plastischen Theilen gestattet. 

Von den SchUlern und Nachfolgern Raffael's sind noch eine Menge 

Arabeskenverzierungen in Palasten und Landhausern Roms und seiner Um

gebung verfertigt; bis nach Raffael's Tode sichdie Schule nach allen Rich

tungen Italiens - und wie vorweg bemerkt sein mag - auch Uber die Alpen 

hin zerstreute. 

Die malerischen Dekorationen Raffael's und Giulio's bezeichnen den Hohe

punkt dieser Gattung, was sonst noch in Rom und im librigen Italien in nahe

liegender Zeit geleistet worden, ist nicht damit zu vergleichen. Pinturicchio 

erscheint in den Arbeiten im Appartamente Borgia des Vatikans mit den hoch

aufgesetzten Stukkozierrathen, Gold auf blau mit naturfarbigen Figuren, noeh 
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ganz unfrei; in der Libreria des Doms zu Siena ist er besser, besonders ist 

die Gewolbedecke mit flachem Spiegel ein Muster freier, heiterer Dekoration 

im antikisirenden Stil des lahrhunderts. Pinturicchio war ja auch ein Ge

hUlfe Perugino's an den frUher erwahnten Arabeskenmalereien im Cambio zu 

Perugia. 

Luca Signorelli, im dekorativen Theil seiner Fresken im Dom zu Orvieto, 

ist der gewissenhafteste; er giebt in den Umrahmungen seines Weltgerichts 

ein mythologisches GegenstUck in kleinem Maassstabe. 

In Oberitalien hatte Mantegna in der Ausmalung der gothischen Kapelle, 

in den Eremitani zu Padua, auch den einfassenden und baulichen Theilen 

einen klassischen Schmuck gegeben. Die je sechs Bilder der beiden Seiten

wande erhielten zunachst grau in grau gemalte Rahmen, Uber diese hangen 

oben prachtvoUe farbige FruchtschnUre herunter, an welch en Putten herum

klettern. Von den dunkelblauen Gewolben unterscheiden sich die Rippen aIs 

grUne, mit grauen Arabesken eingefasste LaubwuIste, die blauen Felder dienen 

als Hintergrund fUr figUrliche Malereien biblischen InhaIts. 

Die dekorativen Malereien des Giov. Maria Fakonetto in der Kapelle 

S. Biagio an S. Nazario e Celso zu Verona bleiben dagegen weit zuruck. Es 

[ehIt die rechte Konsequenz in der Aufeinanderfolge des Einfarbigen, Mehr

farbigen und Goldfarbigen. 

Alessandro Araldi (t 1528) in Parma, aIs Historienmaler unbedeutend, 

fUhrt dort die von Mantegna ausgehende Dekorationsweise ein. 1m Kloster 

S. Paolo, hinter dem Gemach mit den Fresken Coreggio's findet sich ein 

anderes von Araldi, mit Arabesken, Panen, Meerwundern, kleinen Zwischen

bildern ausgemalt, in den LUnetten ringsherum heilige Geschichten. 

In Ferrara war es der bedeutende Garofalo, von dem im Erdgeschosse 

des erzbischoflichen Seminars noch die grau in grau gemalten Decken 

(bez. 1519) zweier Gemacher erhalten sind. Der Stil derselben, in der Art der 

vatikanischen Stanzen, ist in seiner Zweifarbigkeit vortreffIich und ohne lastende 

Schwere. Die Bemalung von S. Benedetto ist, ausser in einem Friese mit 

Genien, in den Tonnengewolben vorzuglich, mit wenig Farbe, welche fUr die 

figurlichen Kompositionen aufgespart bIieb. 

Die von den Ornamentstechern dargestellten Grotesken erhalten bereits 

am Ende des 15. lahrhunderts einen sehr phantastischen Charakter, die 

figUrlichen Motive Uberwiegen und verbinden sich mit einem konfusen Ranken

werk, aber von der Cartouche zeigt sich noch keine Spur. Beispiele dieser 

Art geben die Blatter des Nicoletto da Modena (gen. Rosex), der am Ende 

des IS. lahrhunderts arbeitete; dann die des Augustin Venetien (Musi), einem 

SchUler des Marc-Anton, geb. zu Venedig urn 1490, t 1540. - Zoan Andrea, 
EBE I. 
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welcher eben falls, wie der vorige, am Anfang des 16. Jahrhunderts arbeitete, 

ist korrekter im Ornament und erinnert an die Art des Mantegna. 

Die Marmordekoration, wie sie sich an einzelnen Bautheilen, besonders 

an den Portalen und mehr selbstandig in Grabmalern und an den Altaren und 

Kanzeln der Kirchen entwickelte,. ist schon bei Gelegenheit der Architektur 

und Skulptur erwahnt worden. In der besten Zeit der Hochrenaissance wett

eiferte diese Ornamentik mit dem Reichthum und der vollendetsten Durch

bildung, welche die Werke der Alten zeigten. 1m Jahre 1478 hatte Florenz 

allein vierundfunfzig Werkstatten fUr dekorative Marmorarbeiten, in denen 

Meister ersten Ranges, wie unter anderen Mino da Fiesole, thatig waren. Der 

Hauptfortschritt, den die Arabeske der Renaissance gegen die Antike macht, 

besteht in der EinfUhrung des Helldunkels; die grossen Linien des Ornaments 

wirken fUr sich in der Ferne und erst in nachster Nahe erkennt man die 

leichter gehaltenen fUllenden Formen, welche gewissermassen einem zweiten 

Plane angehoren. Unter den Florentinern bildet Desiderio da Settignano, am 

Grabmal Marzuppini in S. Croce, ein Rankenwerk von einer spater nicht 

wieder erreichten Reinheit und Pracht .. Sein SchUler Mino da Fiesole, der 

am meisten und vieler Orts beschaftigte, giebt eine FUlle der herrlichsten 

Dekorationen in beinah griechischen Formen. Von Benedetto da Majano ist 

die Kanzel in S. Croce schon in dekorativer Beziehung eins der grossten 

Meisterwerke. Ein anderer Florentiner, Benedetto da Rovezzano, zeigt den 

Auslauf der Arabeske in das Derbe, Schattige und Kraftige, in den Einfassungen 

seiner Reliefs in den Uffizien, am Grabmal des Pietro Soderini (t 1522) im 

Chor des Carmine, am Kamin im Saale des Pal. Roselli di Turco und am 

Grabmal des Oddo Altoviti in der Kirche S. S. Apostoli. In Lucca ist Matteo 

Civitali der grosste Dekorator. Das Tempietto (14B4) im Dom, die Kanzel 

ebenda (1498) und die dekorativen Theile seines Regulus-Altars (1484) zeigen 

die Schule Desiderio's, aber in ernsterer Auffassung. In Siena sind es die 

Marzzini (urn 1500), welche die kleine Front der Libreria im Dom und den 

Hauptaltar der Kirche Fontegiusta (1517) mit dem schons ten und ausdruck

vollsten geziert haben, was die Skulptur der rafl'aelischen Epoche geschaffen 

hat. In Rom bieten die Grabmaler in S. Maria del popolo ein ganzes Museum 

dekorativer Marmorarbeiten, von den beiden Pralatengrabern im Chor an, die 

Andrea Sansovino seit 1505 fertigte. In Neapel ist die Krypta des Doms (1492) 

bemerkenswerth, die ganz mit den schonsten Ornamenten bedeckt ist. -

Venedig ist reich an Marmorornamenten dieses Stils, wenn auch nicht an 

vorzliglichen Beispielen. S. Maria de' mira coli enthaIt davon einen in seiner 

Art einzigen Reichthum. Besonders schon die Arabesken an der Baltustrade 

Uber den Chorstufen, an den Basen der Chorpilaster und am Gcsanglettner. 
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In Padua ist die Capella del Santo ein einziges Prachtsttick der Renaissance

dekoration. Nach einer Inschrift sind die Dekorationen der Bauglieder von 

Matteo und Tommaso Garvi. 1m Dom zu Como hat Tommaso Rodari (1491 

bis 1509), mit seinem Bruder Jacopo an dem prachtvollen Portal der Nordseite 

und am ersten Altar im rechten Seitenschiff (1492) kostliche Ornamente 

geschaffen, welche nur an der schon frtiher bei der Bildhauerei erwahnten 

Certosa bei Pavia ihres Gleichen finden. 

Die Stuckdekoration tritt in dieser Zeit noch verhaltnissmassig bescheiden 

auf und ordnet sich der Malerei unter, wie in den erwahnten Wandstuckos 

der Villa Madama. Peruzzi hat in der Stuckobekleidung der Wande in der 

runden Kapelle San Giovanni zu Siena den besten Geschmack bewiesen. Er 

hatte hier Skulpturen und Fresken einzurahmen und zugleich den Organismus 

seines Baues zum Ausdrucke zu bringen. Ebenso sind die bemalten Stuckos 

der Farnesina von Peruzzi ganz vortrefflich erfunden. - In der Kapelle des 

heil. Antonius im Santo zu Padua befindet sich eine ganz vorztigliche und 

harmonische Dekoration dieser Art, die weisse wenig vergoldete Stuckatur des 

Gewolbes von Tiziano Minio, nach den Entwtirfen Sansovino's oder Fa1conetto's 

ausgeftihrt. Neben der vortrefflichen Eintheilung ist hier das leichte, aber 

dennoch wirksame Relief der Zierrathen und des Figtirlichen hochst bemerkens

werth. Ganz in der Weise enthalten die Gartenhauser des Pal. Giustiani theils 

gemalte, theils stuckirte Dekorationen von grosser Schonheit von Campagnola, 

im Stil eine Nachfolge der vatikanischen Loggien verrathend. In Rom konkur

rirte mit den Arabesken eine andere Gattung, die vorherrschend architektonische 

Dekoration, das oft verwendete Kassettenwerk, ausserdem kommen wappen

haltende Genien und dergleichen von grosser Schonheit vor. Es gentigt, auf 

die zahlreichen Beispiele hinzuweisen, welche sich von dieser Art in den 

romischen Palasten der Hochrenaissance finden. Das selbstandige Auftreten 

des Stuckstils gehort aber der Barockzeit an. 

Das Kunstgewerbe hatte in Italien wohl niemals die Traditionen der 

Antike ganz aufgegeben, die alte Mosaiktechnik, die Kunst der lntarsien in 

Holz und Marmor, die Elfenbeinschnitzerei u. a. blieben immer in Uebung; 

die Epoche der Hochrenaissance hatte nur abzuklaren, zu veredeln, ohne 

wesentlich Neues hinzuzuthun, das Letztere blieb der spateren Epoche der 

Kunstentwickelung vorbehalten. 

Von den Erzwerken ist der grosse Kandelaber des Andrea Riccio (1507) 

im Santo zu Padua das bertihmteste; an Fleiss, Gediegenheit, Detailgeschmack 

hat er kaum seines Gleichen, obgleich er noch die Ueberladung der Frtih

renaissance zeigt. Die Bronzekandelaber der Certosa sind schon oben als vor

ztigliche Werke erwahnt. Ein schones bronzenes Weihbecken in der Kirche 
4' 
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Fontegiusta zu Siena von Giov. delle Bombarde (1480). Lorenzo Vecchietta 

hat das originelle eherne Ciborium auf dem Hochaltar des Doms zu Siena 

geschaffen, vermuthlich auch ein kleineres noch schoneres Ciborium auf dem 

Altar der Kirche Fontegiusta. In Venedig sind die bronzenen, kandelaber

artigen Fussgestelle flir die Flaggenmasten auf dem Markusplatze weltberlihmt. 

Die bronzenen Fackelhalter am Pal. del Magnifico zu Siena (1504) von Ant. 

Marzzini gehoren zu den schonsten del' Renaissance. Sonst sind diese Fackel

halter und Laternen der Palaste meist von Eisen, wie die des Caparra (eigentl. 

Nic. Grosso) am Pal. Strozzi zu Florenz. Ein gllicklich gedachtes Eisengitter 

des Jacopo della Quercia an der Kapelle des Pal. publico in Siena mag auch 

noch erwahnt werden. 

Von Marmorboden-Mosaiken, die spater einfacher gebildet wurden, bietet 

der Dom von Siena noch ein vorzligliches Beispiel. In der langen Zeit von 

148 I bis 1547 sind hier durch eine Reihe von K linstlern: Giuliano di Biaggio, 

Vito di Marco, Luigi di Ruggiero, Guidoccio Cozzarelli, Paolo Manucci, Do

menico Becafumi und andere, die Figuren der Sibyllen in der Technik des 

florentinischen Marmormosaiks ausgeflihrt. 

Die Holzdekoration entfaltet sich an dem Stuhlwerk im Chor der Kirchen 

und die Werke der Renaissance auf diesem Felde werden immer als klassische 

Muster dienen. Allerdings bleibt in den Kirchen, noch bis zum Anfange des 

16. lahrhunderts, eine gothische Reminiscenz bemerkbar, wie in dem schanen 

Chorgestlihl von S. Francesco zu Assisi (um 1501). Eine Leistung der 

klassischen Zeit ist das Gerafel der Sagrestia nuova im Dom zu Florenz, von 

Giuliano und Benedetto da Majano mit einfachen Intarsien und massigen Ge

simsen; dann die schone Intarsiathlir in der Sala de' Gigli des Pal. Vecchio. 

welche dem Benedetto allein zugeschrieben wird. Vom Ende des 15. lahr

hunderts ist das Getafel in der Sakristei von S. Croce, welches als Einfassung 

flir die Bilder Giotto's gearbeitet, jetzt theils in der Akademie aufgestellt, 

theils im Auslande zerstreut ist. Hier herrscht vor AHem die Intarsia in der 

feinsten, mit klinstlerischem Bewusstsein abgestuften Bildung. Die Rlick

wande der Chorstlihle in S. Maria novella, eine Arbeit des Baccio d'Agnolo, 

sind noch eine glanzvolle Leistung aus dem Schlusse des 15. lahrh., mit 

einer Folge der sch6nsten Arabesken. - 1m Dom zu Pisa ist der Bischofs

stuhl, gegenliber der Kanzel (1536), von Giov. Batt. Cervellesi, ein Prachtstlick 

einer klassischen Intarsiadekoration. In Siena stammen aus der Bllithezeit des 

Stils die Intarsien des Fra Giov. da Verona (1503), welche frliher in einer 

anderen Kirche, jetzt in die Rlickseite des Gestlihls zu beiden Seiten der Chor

nische im Dome eingelassen sind, sie steIlen heilige Gerathschaften und Sym

bole, Ansichten von Gebauden in perspektivischer Anordnung vor. Nach 
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Zeichnungen Peruzzi's ist der Orgellettner in der Hospitalkirche della Scala, 

und danach schufen die Barili (151 I) den Lettner im Dom Uber der Sakristei

thur. Stuhlwerk und Pult im Cambio zu Perugia gehoren zu den edelsten 

dieser Gattung (nach 1500). Das berUhmte Stuhlwerk im Chor von S. Pietro 

zu Perugia ist von Stefano da Bergamo urn 1536 gearbeitet. Die Figuren

motive der Intarsien an den SitzrUcken sind raffaelische Reminiscenzen. In 

Genua das Stuhlwerk des Domchors aus dem Anfange des 16. Jahrh. von 

Francesco Zabello; sicher sind wenigstens von ihm die biblischen Geschichten 

in den Intarsien der RUcklehnen, aber besser ist das durchbrochene und 

figurirte Laubwerk Uber den Lehnen, die Friese und run den Bedachungen. 

Bologna besitzt die schonsten figurirten Intarsien von ganz Italien in dem 

berUhmten Stuhlwerk des Chors von S. Domenico, einer urn 1530 ausgefUhrten 

Arbeit des Fra Damiano da Bergamasco. Hier ist der Reichthum des Ma

lerischen ein ganz unendlicher, schon die oben herumlaufende Inschrift ist 

von hunderten von tanzenden und spielenden Putten bedeckt, dann sind an 

den Stuhlrucken geistvolle Origina1compositionen aus den Geschichten des 

alten und neuen Testaments dargestellt. In Parma sind die ChorstUhle von 

S. Giovanni von Zucchi und Testa von besonderem Werthe. In Verona be

finden sich die Holzarbeiten des in dies em Fache berUhmten Fra Giov. da 

Verona, in der Kirche S. Maria in organo ein in Holz geschnitzter Kandelaber, 

am besten aber wieder das Stuhlwerk des Chors (1499), in den Arabesken und 

Intarsien von gleichmassiger Gcdiegenheit, auch das reicher aufgefasste Ge

titfel an der linken Wand der Sakristei ist von ihm. In Bergamo selbst ist 

noch ein PrachtstUck von Fra Damiano erhalten, das hintere Stuhlwerk in 

S. Maria maggiore, mit den geistvollsten Intarsien. 

Die sogenannten Majoliken, we1che in der zweiten Halfte des 16: Jahrh. 

hauptsachlich zu Castel Durante im Herzogthum Urbino fabrizirt wurden, -

die wichtigsten Sammlungen derselben in der Apotheke der Kirche von Loreto, 

im Museum von Neapel, in der Villa Albani zu Rom und in den sonstigen 
europaischen Museen, - wiederholen in einer eigenthUmlich beschrankten 

Farbenskala im FigUrlichen die Kompositionen der romischen Schule, auch 

Raffael's. Die wichtigere Ornamentik, plastische, wie gemalte, halt sich meist 

noch in den Formen der Hochrenaissance. 

Die nahmhaftesten Glasmaler der raffaellschen Zeit sind Meister Claude und 

Bruder Wilhelm von Marseille, beide zur Zeit Julius II. in Rom beschaftigt und 

zusammen nach Raffael's Kartons die Fenster der vatik. Kapelle ausfUhrend. 

Dem Wilhelm werden ausserdem zugeschrieben: die Glasmalereien in den 

Kirchen S. Maria del popolo und dell' anima und die Fenster fUr den Palast 

des Kardinals Silvio. Ausserhalb Roms fertigte der Frate Glasmalereien fUr 
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die Kathedrale von Cortona und fUr das Baptisterium des Bischofs-Palasts in 

Arezzo. Der Stil Wilhelm's war der der Niederlander, wenn er seinen eignen 

Erfindungen folgte. Indess sind bereits in seinen Bildern die Grenzen des 

Stils verkannt; es sind Gemalde mit Emailfarben auf Ueberfangsglasern aus

gefUhrt, die Farbenpracht, die satte und dennoch ruhige Wirkung der mittel

alterlichen Fenster wird keineswegs erreicht. Die SchUler Wilhelm's waren: 

Pastorino Miccheli, dem er seine Instrumente vermachte, Bened. Szadari, 

Batt. Borra von Arezzo und Giorg. Vasari. Von Pastorino findet sich 1m 

Dome von Siena ein Abendmahl, nach einer manierirten Komposition des 

Perin del Vaga, in dem grossen vorderen Rundfenster. 1m Ganzen passte die 

Fenstermalerei gar nicht fUr das reich dekorirte Innere der italienischen Kirchen 

und die Fenster der Bib. Laurenziana in Florenz (bis 1508), jedenfalls falsch

lich dem Giov. da Udine zugeschrieben, sind nur zarte Zierrathen urn ein 

kleines einfarbiges Mittelfeld. Spater verschwindet die Glasmalerei in Italien 

ganzlich. 

Die alte Mosaiktechnik liefert in Venedig urn 1530 nochmals ein schones 

Werk am Gewolbe der Sakristei von S. Marco in Venedig. Einem Teppich

muster ahnlich, schliesst sich ein reiches, weiss gehaltenes Ornament urn Me

daillons mit heiligen Figuren; die Rander der Gewolbkappen sind farbiger 

gehalten, und in der Mitte konzentrirt sich der Schmuck in Form eines Kreuzes. 

Die Anwendung des Mosaiks zur monumentalen Uebertragung von Meister

werken der Malerei fallt erst in eine spatere Zeit. 

Von den Schmucksachen, Gefassen und Prachtgerathen der Renaissance 

ist eben falls erst in der folgenden Periode zu sprechen; denn erst die Spat

renaissance hat fUr diese Arbeiten den massgebenden Stil gefunden. 

Zum Abschluss der vorigen kursorischen Schilderung der italienischen 

Hochrenaissanceperiode, welche, wie schon bemerkt, nur das Fundament 

zeige'n sollte, auf dem das weite Gebaude der Spatrenaissance emporsteigt, 

mogen noch ein paar charakteristische Fakta Erwahnung finden, welche ent

weder als wichtiges zufalliges Ereigniss auf die Kunstentwickelung der Epoche 

einwirken, oder auf dem naheliegenden Gebiete der Kunstlitteratur sich er

eignend zur naheren Beleuchtung des Zeitgeschmacks dienen konnen. Das 

hier in Betracht kommende zufallige Ereigniss ist die zur Zeit Raffael's erfol

gende Aufdeckung derTitusthermen, welehe dann sofort den dekorativen Stil 

bestimmt. Dieser Fall ist besonders deshalb von Interesse, wei I er nieht ver

einzelt bleibt, sondern in den Folgezeiten, bis auf die neueste Zeit hin, noeh 

ofter wiederkehrt. Der Zusammenhang der archaologischen Entdeckungen 

und Forschungen mit dem Gange der modernen Kunstentwickelung wird ein 

sehr enger und ein plOtzliches Wiederauffinden oder Ausgraben antiker Reste 
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kann nun zu einem zUndenden Ereignisse werden, wenn dies mit einer gleich

gestimmten geistigen Richtung der Zeit zusammentrifh. Nicht minder wichtig 

fUr den Gang der Renaissance ist das erneute Studium der alten Kunstlittera

tur, besonders der Bucher Vitruv's Uber die Baukunst. Die erste Uebersetzung 

Vitruv's ins Italienische erschien 1486 und bereits ein Jahr frUher hatte Alberti 

in seinem Werke: »De re aedificatoria« ein antikisirendes System fUr die Archi

tektur aufgestellt. - Dann sind es die mit Windeseile Uberall hin verbreiteten 

Kunstblatter der Ornamentstecher; z. B. von Augustin Venetien (Musi), Les Vases 

antiques de bronze et de marbre (1530 und 1531), von demselben die Stiche 

nach den Grotesken Raflael's und Giov. da Udine's u. a., auch von Vico di Parma, 

Leviores et (ut videtur) extemporaneae, quas Groteschas etc., weIche wesent

lich zur Ausbreitung der Renaissance in andere Lander beitragen. 

Ein anderes in dieser Epoche wirksames Element ist das in der Geschichte 

fast beispiellos dastehende konsequente Macenatenthum der medizeischen Fa

milie. Cosimo der Alte mochte noch ein klug berechnender Kaufmann sein, 

seine Sahne werden schon als Prinzen erzogen und es wird zur Familientra

dition, zu einem Prinzip nicht ohne politischen Beigeschmack, einen betracht

lichen Theil des Vermagens in Kunstwerken anzulegen. Der berUhmte Enkel 

des Alten, Lorenzo il Magnifico (1448-1492), wird der Vater der klassischen 

Renaissance; er errichtet die erste Akademie, dichtet selbst und offnet sein 

Haus allen Kunstlern zu einem vertraulichen Verkehr, der junge Michelangelo 

wird mit seinen Sohnen erzogen. Dann folgen die beiden grossen medizeischen 

Papste Giovanni Medici, spater Leo X. (1457-1521) und sein Vetter Giulio 

Medici, spater Clemens VII. (1478-1534). - Aus weIchem Grunde einzig der 

Florentiner Lionardi dem medizeischen Kreise fern blieb, ist eine bisher nicht 

gelaste Frage. 
An diesem Punkte der italienischen Renaissanceentwickelung angekommen 

ist es Zeit, einen Blick auf die Lander jenseits der Alpen zu werfen, wohin 

die Renaissance endlich, etwa ein Jahrhundert nach ihrem siegreichen Auf

treten in Italien, vordrang. Wie die Strahlen der am Horizonte aufsteigenden 

Sonne erst wenige hervorragende Punkte treffen, wahrend es in den grossen 

Flachen noch Nacht bleibt, wie dann aIlmahlich eine Menge yom Licht ge

streifter Punkte zu ftimmern und zu blitzen anfangen, wie dann weiter das 

Auge des Betrachters mit Interesse jeden weiter versendeten Strahl verfolgt und 

mit Ungeduld die Ueberwindung jedes der Verbreitung des Lichts sich entgegen

stellenden Hindernisses beachtet, bis plOtzlich ein wunderbarer Schein auch in 

die Grlinde dringt, endlich aIle ErhOhungen im glanzendsten Lichte strahlen, 

und nur noch in einigen Tiefen die Nacht hangt, so erscheint die Verbrei

tung der Renaissance in den transalpinischen Landern. Kurz bevor der volle, 
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klare, aber auch nUchterne Tag eintritt, gibt es einen Moment der zauber

haften Dammerung und dieser goldne, in eine traumhafte Stirn mung getauchte 

Augenblick, entspricht dem Bilde der nordischen FrUhrenaissance. Der Ver

gleich der italienischen Renaissance mit der Sonne und der damaligen Kunst 

der nordischen Lander mit der aufzuhellenden Dunkelheit hinkt allerdings, 

wie jeder Vergleich, denn auch in Nord-Europa herrschte keine Finsterniss; 

sondern nur eine andere Sonne, die nation ale und echt volksthUmliche Kunst 

der Spatgothik, welche lange Zeit stark genug war, urn nicht von den neuen 

Lichtfluthen verdunkelt zu werden. Und dieser Umstand ist es auch, der das 

hier erst verhaltnissmassig spat stattfindende Eindringen der Renaissance er

klarlich macht. 

An eine einfache Fortsetzung der italienischen Renaissance war jenseits 

der Alpen vorlaufig nicht zu denken, die Zeit einer unbedingten Nachfolge 

kam erst viel spater, auch konnten sich die Formen der italienischen FrUh

renaissance in den nordischen Landern nicht ein Jahrhundert spater wieder

holen, dazu fehlten die Bedingungen ganz. Einmal war hier, wie schon erwahnt, 

eine sehr ausgebildete spatgothische Kunstweise in Uebung, die in Italien nie

mals vorhanden war; dann waren die von Italien herUbergebrachten Formen 

bereits die einer ausgebildeten Hochrenaissance, und nothwendig musste sich 

aus dieser Mischung zweier fertiger und abgeschlossener Stilarten ein Neues 

ergeben: die eigenthUmlichen Bildungen der nordischen FrUhrenaissance, fUr 
welche Deutschland und Frankreich hauptsachlich in Betracht kommen. FUr 

das endliche Eindringen der Renaissance in die letztgenannten Lander sind 

von verschiedenen Seiten viele innere und aussere GrUnde angeflihrt worden; 

aber man wird kaum fehlgehen, wenn man als eine der massgebendsten, von 

Innen wirkenden Ursachen, die sieghafte Macht der italienischen Malerei am 
Anfang des 16. lahrhunderts ansieht. In cler That erlangte cliese Malerei einen 

Weltruf und musste alles zur Nachahmung mit sich fortreissen. Es waren 

auch bezeugterweise zuerst Malerwerke, an den en die nordische Renaissance 

sich Bahn brach, dann erst folgten Baukunst und Skulptur dem gegebenen 

Impulse. Ueberhaupt muss die Renaissance als eine von allen Lebensmachten 

getragene geistige Richtung aufgefasst werden. Nachdem in Frankreich Lud

wig XI. die Macht der grossen Vasallen gebrochen, beharrten seine Nach

folger in diesem politis chen Systeme und fuhren fort, den Traditionen der 

Seigneurie die Nahrung zu entziehen. Frankreich war bis dahin das Centrum 

der Romantik und das plotzliche Abgehen von derselben, die Begiinstigung 

der klassischen Studien, hatte vermuthlich ebenso politische Motive. Unter 

Franz I., der personlich zur Romantik neigte, aber dennoch mit Macht fUr 

die neue Richtung eintrat, wird das ausserlich Zwingende recht bemerkbar. -
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Seine Schwester Marguerite de Valois (1492-1549) schrieb, nach dem Muster 

Boccacio's, hundert leichtfertige Novellen (Heptameron). Die klassizirende Hof

dichtung meldete sich in Clement Marot (1495-1544); dagegen erhielt sich 

noch das mittelalterliche Volksdrama, die Mysteres, Moralites, Farcen und 

Sottisen, parallel mit der mittelalterlichen Kirchenbaukunst. - Gleichzeitig 

lOst sich in Deutschland die Ritterdichtung allmahlich in trockene Prosa auf. 

Maximilian I., dem letzten Ritter, gelang es weder die politische Macht des 

deutsch-romischen Kaiserthums wieder emporzubringen, noch die romantische 

Litteratur neu zu beleben. Es entstand das hofische Epos und verlief bald 

in die Oede des allegorischen Ritterromans. Aus dem Kreise der Humanisten 

erscbeinen die satirischen Briefe der Dunkelmanner (Epistolae virorum obscu

rorum), an denen auch der meist lateinisch schreibende Ulrich von Hutten 

Antheil hatte. 

Die franzosische Friihrenaissance dauert etwa von 1500 bis gegen 1530, 

nach welchem Zeitpunkte die Schule von Fontainebleau auftritt. Der 

eigentliche Macen und Mittelpunkt fiir die neue Richtung der Kunst war 

Georges d'Amboise (t 1510), der Kardinalminister Karls VIII. und Ludwigs XIII. 

Das Schloss d'Amboise, eines der friihsten Renaissancewerke in Frankreich, 

unter Karl VIII. (1483-1498) erbaut, ist das Werk franzosischer Architekten, 

unterstiitzt von italienischen Dekorateuren, Bildhauern und Malern. Ebenso 

ist das Schloss Gaillon von Pierre de Lorme aus Rouen, oder nach Deville 

von dem Franzosen Guillaume Senault, als Residenz des Kardinals d'Amboise 

urn 1504 errichtet. Auf die direkte Einwirkung der italienischen Architekten 

ist in dieser friihen Zeit kein grosser Werth zu legen. Giuliano da Sangallo 

kam zwar im Auftrage des nachherigen Papst Julius II. nach Frankreich, aber 

nur, urn das Modell eines Palastes zu iiberreichen, und Fra Giocondo, der bei 

Gelegenheit der Beschlussnahme iiber den .Entwurf zur neuen St. Peters

Basilika in Rom schon genannte Meister, durch den Kardinal d'Amboise urn 

1499 mit nach Frankreich gebracht, hatte nur als lngenieur den Entwurf 

zweier Brlicken liber die Seine fiir Konig Ludwig XII. zu liefern. Die Haupt

bauten dieser Epoche, weIche sich durch eine innige und effektvolle Ver

bindung der Spatgothik mit der Renaissance auszeichnen, konnten nur durch 

einheimische Architekten errichtet werden. Es handelt sich meist um aus

gedehnte Schlossbauten; aber diese sind keine Stadtpalaste, wie in Italien der 

Mehrzahl nach, sondern feudale Landsitze, die der Hauptanlage nach gothisch 

bleiben und die damalige, auf der Grenzscheide zwischen Romantik und 

Klassik stehende Geistesrichtung, in ganz iiberraschend schoner uniibertroffener 

Weise zum Ausdruck zu bringen. Die ostliche Fa<;ade des unter der Regierung 

. Ludwigs XII. erbauten Schlosses von Blois ist eine der ersten und schonsten 
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dieser Art. Das Schloss Meillant (Depart. du Cher) zeigt ebenfalls den 

Uebergang von der Burg zur Villa und ist durch den Kardinal d'Amboise fUr 

seinen Neffen Carl d'Amboise, Herrn von Chaumont, erbaut (urn 1500). 

Aehnlich das Schloss Azay - Ie - Rideau, in der Nahe der Loire, fUr Gilles 

Bertholot, Herrn von Azey -Ie - Rideau, erbaut (urn 1520). Das Schloss besteht 

aus zwei im rechten Winkel zusammenstossenden Gebaudetheilen, mit run den 

ThUrmen an den Ecken. Der Hauptbau der Epoche ist aber das Schloss 

Chambord, eine Schopfung, der kein anderes Land etwas ahnliches, in dieser 

Stilfassung so hoch vollendetes zur Seite zu stellen hat. Die phantastische Aus

bildung der Dachpartie des Mittelbaues wiederholt noch einmal den echt 

romantischen Geist, der sich nicht sofort besiegt gab und wenigstens-vor 

seinem Erliegen noch cinmal seinen ganzen zauberischen Reiz entfalten 

wollte. - Das Schloss Chambord, vier Stun den von Blois, in der Ebene der 

Sologne belegen, ist an Stelle eines alten Adelssitzes unter Franz I. erbaut. 

Der Architekt des Baues, Pierre Nepveu aus Blois, vom Konige beauftragt die 

Plane zu einem Residenzschlosse zu entwerfen, fand einen glucklichen Mittel

weg, urn die Gothik mit der Renaissance zu verbinden; die Gesammtanlage 

und das konstruktive System blieben gothisch, die Details wurden italienisch. 

1m Jahre 1523 wurde der Bau begonnen, doch wurde derselbe wahrend der 

spanischen Gefangenschaft des Konigs nur langsam betrieben, erst nach der 

Ruckkehr Franz I. urn 1526 erfolgte ein neuer kraftiger Anstoss. Durch zwolf 

Jahre arbeiteten nun achtzehnhundert Handwerker an dem Bau, und doch 

war derselbe bis zum Tode Franz I. (1547) noch nicht vollendet. Unter seinen 

Nachfolgern Heinrich II., Heinrich III. und Karl IX. wurde we iter gebaut, und 

noch viel spater unter Ludwig XIV. erneute sich die Bauthatigkeit; allerdings 

in einem anderen Stile. Trotzdem gelangte man nicht zum Abschluss des 
Werks, denn vornehmlich die Slidseite fehlte immer noch. Der Grundriss des 

Schlosses ist ein grosses Viereck, durch runde ThUrme an den Ecken befestigt 

und fruher auch mit Wassergraben umgeben. Ein besonderer Bau, eben falls 

mit vier EckthUrmen versehen, ist in die nordliche Fas:ade eingebaut und 

bildet den Donjon, den fUr die Befestigung wichtigsten und diesmal auch 

architektonisch interessantesten Theil des Baues. Ueber einem Parterregeschoss . 

erheben sich zwei Stockwerke, darUber die st~ilen Dacher, jedes Stockwerk 

hat eine Pilasterordnung. Die obere Dachpartie des Donjons oder Mittelbaues, 

zeigt eine besonders charakteristische, aus der Treppenlaterne, den Dach

fenstern und Schornsteinen gebildete Baugruppe, von grosstem malerischen 

Reiz. Die merkwurdige, im Mittelpunkte des Gebaudes liegende, grosse 

Wendeltreppe, we1che in ihrem inneren Cylinder eine klein ere Treppe elO

schliesst, fUhrt zu allen Stockwerken des Donjons, und diese werden von. 
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sehr grossen fUr die Garden bestimmten Salen durchkreuzt. - Rouen ist das 

damalige NUrnberg Frankreichs und bildet den Mittelpunkt der nationalen 

Renaissance, die sich bis auf die Stilisirung der einfachen Holzhauser erstreckt. 

Ein paar Beispiele davon, in der Rue de la grande Horloge; das eine wohl 

noch vor 1520, weil das obere Stockwerk Uberkragt, eine Bauart, die spater 

verboten war; das andere vom Jahre 1523- Zugleich wurde in Rouen 

noch gothisch we iter gebaut, zum Theil durch dieselben Meister, welche der 

neuen Renaissanceschule angehorten. Roger Ango erbaute hier in dieser Zeit 

den spatgothischen Justizpalast; in demselben Stile bauten Peter Desaubeaux, 

Jacob und Roulland Leroux, die Portale von Notre-Dame und St. Maclou. 

In Orl:ans baute Viart das Stadthaus gothisch und noch andere dem Namen 

nach unbekannte Meister errichteten in demselben Stile eine Anzahl Schlosser, 

Stadthauser und besonders Kirchen. Ein vereinzelter Versuch, die Kirchen

architektur im Sinne der FrUhrenaissance zu gestalten, zeigt sich an dem 

durch eine grosse Halbkreis-Arkade mit schrager Laibung gebildeten Portale 

der Kirche von Gisors, zwischen Paris und Rouen belegen, wahrend die 

gleichzeitig ausgefUhrten Gewolbe des Schiffs, die komplizirten Rippengeflechte 

der Spatgothik zeigen. - Die Kirche St. Etienne du Mont in Paris, deren 

Neubau in der erst en Regierungszeit Franz 1. noch gothisch begonnen wurde, 

hat ein eigenthUmlich neues Element aufzuweisen, in einer in der Mitte der 

Hohe der Spitzbogenarkaden durchlaufenden Galerie, die gleichsam einen in 

der Luft schwebenden GUrtel bildet. Die Pfeiler sind cylindrische Schafte 

ohne Kapitelle, von denen ohne weitere Vermittlung die vortretenden Gurt

bogen und Kreuzrippen del' Gewolbe ausgehen. In der Hauptanlage des fUr 

diese Zeit in Betracht kommenden Chorbaues der Kirche, ist das Fortfallen 

des nach aussen vorspringenden Kapellenkranzes zu bemerken; es zeigt ~ich 

hier nur noch die Sakristei und einige Nebenraume; - die Kapelle der heil. 

Jungfrau ist spater erbaut. - Auch das Portal der Kirche von Vetheuil, in 

der Nahe von Nantes, tragt in seiner grossen Front-Arkade zwischen vier

seitigen TreppenthUrmen den Charakter der FrUhrenaissance. Indess wurden 

noch viel mehr Kirchen im unveranderten Stile der Spatgothik erbaut; so die 

nordliche Thurmspitze der Kathedrale von Chartres durch Texier, die Kirche 

Notre-Dame de Brou durch Loys van Boylen, durch andere Meister die 

mittlere Thurmspitze und der Butterthurm zu Rouen, der Thurm St. Jaques 

la Boucherie zu Paris, die Thurmspitzen von St. Andre zu Bordeaux und 

St. Jean zu Soissons. Selbst die Kapellen der Schlosser von Chenonceaux, 

Blois, Nantouilles und Ecouen werden gothisch aufgefUhrt, wa.hrend die 

anderen Theile den eigenthUmlichen Uebergangsstil zur Renaissance zeigen. -

Der Beginn des Schlossbaues von Fontainebleau gehort noch in diese Zeit1 
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obgleich von den unter Franz I. ausgefUhrten Arbeiten nicht viel erhalten ist. 

Das alte befestigte Schloss, von dem die Enceinte noch durch die jetzige 

Cour ovale erhalten ist (Fontainebleau, genannt nach fons Blialdi, fontaine du 

Manteau) wurde bereits durch Ludwig den Heiligen umgebaut und erweiterr. 

Die untere Kapelle S. Saturnin und ein Theil des Donjons ist noch aus 

dieser Zeit erhalten. Franz I. hatte bereits 1528 einen Plan fUr den Neubau 

des Schlosses genehmigt. Die Anlage der oberen Kapelle S. Saturnin, ein 

PavilIon der Cour ovale, der jetzt sogenannte Pavillon der Maintenon, dann 

die erste und zweite Etage des Nordflugels des Hofes der Fontaine und 

schliesslich die Hauptanlage der Cour du cheval blanc gehoren der Zeit 

der FrUhrenaissance an, aber dieser Stilcharakter ist durch die W eiter~Uhrung 

des Baues durch die Italiener verwischt und der Haupteindruck ist der eines 

Werkes der spateren Epoche. - Yom Detail der FrUhrenaissance sind noch 

einige phantastische Schlusssteine und Kapitale von schaner Arbeit, mit 

Figuren und Emblemen geschmUckt, erhalten. Sonst ist Uberall das verkUrzte 

korinthische Kapital der FrUhrenaissance beliebt, mit einer einzigen Reihe von 

Akanthusblattern, aus welcher Ranken mit Voluten, auch andere Gebilde auf

spriessen. - Die Kenntniss des antiken Details konnten die f!anzosischen Meister 

wohl seltener eigenen Studienreisen in Italien als den Malern verdanken, welche 

in "Frankreich ebenso frUh wie in Deutschland anfingen, ihre Bilder mit Dar

stellungen italienischer Renaissancebauten auszustatten; dann auch den Blattern 

der italienischen Ornamentstecher, welche seit der Erfindung des Kupferstichs 

und Holzschnitts, urn die Mitte des 15. Jahrh., die Vermittlerrolle fUr den 

Austausch der ktinstlerischen Ideen tibernahmen. Es gab auch in dieser Zeit 

bereits franzosische Kunststecher, wie Noel Garnier, der erste und zugleich 

def letzte in Frankreich, der im gothischen Stile arbeitete; dann Jaques Prevost, 
der am Ende des 15. Jahrh. geboren, Hermen nach Polydoro Caldara und 

eine Anzahl Blatter tiber korinthische Architektur herausgab; dann Geoffroy 

Tory zu Bourges, der 1526 ein Werk tiber das antike und romanische 

Alphabet, nach den Verhaltnissen des menschlichen Korpers und Gesichts, 

herausgab. 
Die franzosische Skulptur der FrUhrenaissance wurde von Anfang an 

starker als die Baukunst von den Italienern beeinflusst. Gleich beim Schlosse 

Gaillon wird der vorzligliche italienische Bildhauer Bertrand de Meynal, der

selbe, der das prachtige venetianische Brunnenbecken, welches sich jetzt im 

Louvre befindet, von Genua nach Frankreich schaffte, genannt; dann ein Bild

hauer Calin Castille, vermuthlich ein Spanier. Daneben bildete sich aber so fort 

auch eine franzosische Bildhauerschule, welche die Eigenschaften des franzosi

schen Geistes zu erhalten wusste. Der Hauptvertreter ist Jean Juste von Tours, 
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der in Italien die Arabesken Raffael's studirte und nach seiner Ruckkehr die 

Ornamentik am Schlosse Gaillon ausfUhrte. Von ihm wurde das Grabmal 

Ludwig's XII. und seiner zweiten Gemahlin Anna von Bretagne ausgefUhrt, 

welches auf Befehl Franz I. in der Abteikirche St. Denis errichtet, nach der 

franzosischen Revolution in das Museum der franzosischen AlterthUmer kam 

und jetzt wieder in der Abtei St. Denis aufgestellt ist. Es bildet ein reiches, 

aus weissem Marmor ausgefUhrtes Freigrab, eine langliche Halle, unter der 

ein Sarkophag aufgestellt ist mit den als Leichen aufgefassten Statuen des 

Konigs und der Konigin. Auf der Decke der Halle sind die Statuen der 

Vorigen noch einmal lebend dargestellt, ausserdem sieht man noch unten die 

Apostel und die Kardinaltugenden. Das Gebalk Uber den Pilastern der Halle, 

welche die Jahreszahlen 1517 und 1518 tragen, ist bereits durchgekropft; -

ein Beweis, dass sofort die fortgeschrittensten Formen der italienischen Kunst 

in die nordische FrUhrenaissance Ubergingen. - Das vielleicht glanzendste 

und echteste Denkmal der franzosischen FrUhrenaissance-Skulptur ist das 

Grabmal der Kardinale Amboise zu Rouen in der Kathedrale. Das Grab ist 

ein Wandgrab, in der Gesammtanordnung noch gothisch, im Hauptbau aus 

Marmor, im Sockel aus Kalkstein, wahrend die Nischen hinter den Figuren 

der Kardinale aus Alabaster hergestellt sind. Das Architektonische des Grab

mals ist von Roullant Ie Roux, dem Baumeister der Kathedrale von Rouen. 

I520-I56! wurden die Materialien gesammelt, der Alabaster in Dieppe gekauft, 

von 1520-1525 wurde das Denkmal vollendet. Pierre Desaubeaulx aus Rouen 

war der erste Bildhauer, von ihm vermuthlich die Figuren der Apostel; dann 

als GehUlfen genannt Reynaud Therouyn, Jean Chatillon, Andre der Flamander, 

Mathieu Laignel und Jehan von Rouen. Die Polychromie besorgten zwei 

Maler aus Rouen; Richard Duhuy und Leonard Feschal, weIche bereits frUher 

(1508-1509) an der Dekoration des Schlosses Gaillon betheiligt waren. - Die 

spatere Statue des Erbauers, Georgs II. d'Amboise, Neffen des berUhmten 

Kardinallegaten und Staatsministers, (1541-1542) von Jean Goujon gearbeitet, 

ist nicht erhalten und nach 1555 durch eine andere Statue in Kardinalstracht 

ersetzt worden. - Andere franzosische Bildhauer dieser Zeit sind: Franz 

Marchand, def die Basreliefs im Fries von Schloss Gaillon ausfUhrte; dann 

Pilon der Aeltere und Germain Pilon, weIche die Heiligen von Solesmes aus

fUhrten. Man belegt mit diesem Namen mehr als fUnfzig Statu en, weIche die 

Grablegung des Erlosers und die Geschichte der heil. Jungfrau darstellen, ein 

von Pilon dem AeIteren urn 1496 begonnenes und von Germain Pilon 1533 

vollendetes Meisterwerk. Michael Colomb von Tours arbeitete das Grab

denkmal fUr den Herzog der Bretagne Franz II. in der Kathedrale von Nantes. 

Die Reliefs an der Aussenseite der Kathedrale von Chartres, einundvierzig 
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Gruppen, Motive aus dem Leben des Heilands und der heil. Jungfrau dar 

stellend, sind, zum Theil von Jean Texier in vorzliglicher Arbeit ausgeflihrt, 

um 1514 begonnen. Ausserdem werden als Bildhauer genannt Bachelier von 

Toulouse, Philipp von Chartres, Franz Gentil von Troyes, Michael Bourdin 

von Orleans, Richier von St. Michie!. Dicht neben diesen Frlihrenaissance

Versuchen ging noch ein tiefes Versenken in den Geist der Spatgothik, wie 

dies auch gleichzeitig in Deutschland der Fall war, und brachte wieder 

so glanzende Werke hervor, wie den Lettner der Magdalenenkirche zu Troyes. 

Derselbe, im Jahre 1506 von dem Maistre ma<;on Jean Gualdo oder Gaylde 

erbaut, zeigt sich als eine horizontale Gallerie, die durch drei Bogen getragen 

wird, von denen die mittleren frei schweben. Eine Wendeltreppe ist vor

handen, u m auf die Gallerie zu kommen. Das Monument ist in Stein von 

Tonnerre gearbeitet und zeigt nur in der Detailbildung einen Hauch von 

Renaissance. Noch ernsthafter mit der Neubelebung der Spatgothik war es 

bei Errichtung der Chorstlihle der Kathedrale von Amiens gemeint. Das Dom

kapitel beauftragte im Jahre 1508 den Tischlermeister Arnoul Boulin mit der 

Errichtung von hundertzwanzig Chorstlihlen; Antoine A vernier, tai11eur 

d'images, sollte das Figlirliche ausflihren; dem Umfange der Arbeit ent

sprechend wurde 1509 noch Alexander Huet, Tischler von Amiens, hinzu

gezogen. Von der immer noch liblichen Grlindlichkeit des gothischen Hand

werksgebrauchs zeugt die Sorgfalt, die man der Materialbeschaffung zuwendete. 

Eichen- und Kastanienholz wurde aus dem Walde Neuaille en Hez bei Clermont 

bezogen, das Eichenholz flir die Reliefs aus Holland; aber liberdem gingen 

die beiden Tischlermeister vor dem Beginn der Arbeit auf die Reise, urn in 

Rouen, Beauvais und Saint-Riquier die alten Chorstlihle zu studiren und in 

den Geist der Bildschnitzer der vergangenen Jahrhunderte einzudringen. 1m 
Jahre 1519 solI das Werk vollendet gewesen sein, aber wie urkundlich nach

gewiesen, ist das Stuhlwerk erst im Jahre 1522 aufgestellt. Die Darste11ungen 

auf den Rlickwanden der Chorstlihle sind acht Zoll hoch und zwolf Zol1 

breit und bestehen jedesmal aus Kompositionen von acht bis zwolf Figuren 

auf einem Hintergrunde von Hausern und Schloss ern. Die Ornamentik ist 

sehr reich mit Ranken von Disteln und Epheu durchschlungen, durch welche 

Thiere schllipfen. Die grossten Chorstlihle erheben sich bis zu einer Hohe 

von 13 Metern, die Anzahl der Figuren-Skulpturen erreicht die ZahI von 400 

Darstellungen aus dem alten und neuen Testamente, aus der Geschichte, dann 

Allegorien und Anderes. Die inneren Seiten der Chorstlihle sind mit Scenen 

aus dem Leben der Zeit angeflillt, auch mit den liblichen satirischen Dar

stellungen. Der Name eines Mitarbeiters, Jean Trupin's,' hat sich noch auf 

einem Schriftbande erhalten. - Die Chorstlihle der Kathedralkirche von Auch 
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liess Franz von Savoyen um 1512 schnitzen. Dieselben sind sehr reich 111 

Eichenholz ausgefiihrt und konnen mit den beriihmtesten dieser Zeit an 

Schonheit und Vollendung wetteifern. 

Einer der Maler der Friihrenaissance, welcher schon zwanzig Jahre vor 

dem italienischen Feldzuge Karl's VIII. seine Bilder mit Darstellungen italieni

scher Bauwerke ausstattete, ist der Miniaturmaler Jean Fouquet von Tours (um 

1474); er hat ohne Zweifel auf das Bekanntwerden des Renaissancedetails Ein

£luss gelibt. Von dem direkten Hiniiberwirken der italienischen Malerei ist 

zunachst wenig zu spiiren. Der grosse Lionardo wurde erst in seinem spatesten 

Alter von Franz I., als eine Art lebender Trophae, nach Frankreich entfiihrt; 

Andrea del Sarto soIl in den Jahren 1516-1520 in Frankreich gewesen sein, 

aber ohne hier einen festen W ohnsitz zu nehmen. In der Schule von Rouen 

wird als Hauptmaler ein Andre de. Solario genannt; aber jedenfalls blieb die 

monumentale Malerei dieser Zeit we it zuriick gegen die gleichzeitige Skulptur. 

Die franzosisthen Maler waren meist Glas- oder Miniaturmaler, jedoch vor 

allem Portratmaler; folgten aber nicht der italienischen Schule, sondern waren 

eher mit Holbein in eine Linie zu stellen. Der bedeutendste Janet gen. Clouet, 

von dem im Louvre noch einige Gemalde erhalten sind; dann Demoustier, 

von des sen Bildern die Bibliothek des Pantheon eine grosse Sammlung besitzt; 

ausserdem Guety, Corneille von Lyon, Foulon und andere. Aus der Zeit Lud

wig's XII. wird als Historienmaler Jean Perreal, gen. Johann von Paris, an

gefiihrt, der im Gefolge des Konigs den Feldzug von 1509 mitmachte, um die 

Ereignisse desselben durch den Pinsel zu verewigen, wie der Hofdichter Jean 

Marot mit der Feder. Die Glasmalerei vertritt Robert Pinaigrier, um 1490 

geboren, der zuerst in Chartres, spater in Paris, eine Menge Kirchen mit ge

malten Fenstern ausgestattet hat. Die meisten seiner Bilder sind verloren, 
nur zusammengestellte Reste haben sich erhalten, in St. Pierre zu Chartres, 

in St. Gervais zu Paris. Das Beste von ihm sind die Chorfenster in St. Me

deric zu Paris, mit der Geschichte des heil. Joseph, in vorziiglicher Behandlung, 

durch kiihne Stellungen, reine Kontouren, sowie durch Lebhaftigkeit und 

Wahrheit des Kolorits ausgezeichnet. Pinaigrier hatte drei Sohne, Nicolas war 

der gesl:hickteste; von ihm sollen in der Kirche von St. Aignan zu Chartres 

zwei Fenster sein, die Kreuztragung und das jiingste Gericht darstellend, ausser

dem sieben Fenster in St. Pierre zu Chartres. Ueberhaupt reprasentirt die 

Glasmalerei in dieser Zeit die grosse nationale Malerei Frankreichs. Die Fenster 

zeigen nicht mehr die reichen, in Farben und Harmonie effektvollen Glas

mosaiken der gothischen Zeit, sondern prachtige Gemalde, von immer noch sehr 

kraftiger Farbenwirkung. Von den Briidern Goutier finden sich noch vor

ziigliche Glasmalereien in Notre Dame de Brou und Saint Etienne du Mont 
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zu Paris, auch in der Kathedrale von Troyes von demselben. Die schone west

liche Rose der Kathedrale von Auxerre wird den Cornouailles zugeschrieben. 

Die Chorfenster der Kathedrale von Auch, urn 1513 von Meister Arnaud 

de Moles, sind bereits im reinen Renaissancestile, trotz des spatgothischen 

Masswerks der Fenster. Die Technik ist bereits dieselbe, wie die der ge

malten Emaillen des 16. Jahrhunderts. Die Glasgemalde Arnaud de Moles 

haben alle Fehler und Vorzlige der Glasgemalde dieser spaten Zeit. Die Farben 

sind glanzend, aber dem Ganzen fehlt es an energischer Farbenwirkung, 

die Zeichnung ist weich und stumpf und den Kompositionen fehlt religiases 

Geflihl und Grossartigkeit. Es sind Typen aus dem gewohnlichen Leben, 

ohne poetischen Reiz und Naivitat. Mit einem Worte, die Glasmalerei gerieth 

in Verfall, seit sie mit dem Verschwinden des gothischen Stils die Wurzel 

ihrer Kraft und zum Theil die Berechtigung verloren hatte. 

Das noch fest in der Spatgothik wurzelnde Kunstgewerbe der ersten 

franzosischen Renaissanceperiode machte dem neuen Stile zunachst nur ge

ringe Konzessionen. Von den grossartigen gothisch bleibenden Leistungen 

der Holzschnitzerei war schon bei Gelegenheit der Skulptur die Rede. Nach

zutragen sind noch die schanen Gitterwande, welche die Kapellen der Kathe

drale von Evreux abschliessen. In diesen prachtigen Boiserien findet man 

eine grosse Mannigfaltigkeit der Motive, mit Geschmack und geschickter Aus

flihrung verbunden, aber neb en den allgemeinen Renaissanceformen behauptet 

hier die Specialitat der normannischen Schule ihr Recht. - Die franzosische 

Topferkunst hatte im Mittelalter die glasirten und emaillirten Fliesen hervor

gebracht; in der Folge wurden aber auch die lasurblauen Geschirre von Beau

vais sehr berlihmt. Flir die Fayencefabrikation, die Goldschmiedekunst, die 

Emaillemalerei, die Steinschneidekunst und Medaillenschneiderei gab Franz I. 

durch Berufungen fremder Ktinstler und Errichtung von Fabriken neue Impulse, 
deren Resultate wesentlich erst in der nachsten Epoche zur Geltung kommen. 

Die deutsche Frlihrenaissance, eben falls wie die franzosische, mit den 

ersten Jahren des 16. Jahrh. zunachst nur in der Malerei und Skulptur ein

setzend, wahrend die Baukunst erst urn ein und einhalb Jahrzehnte spater in 

diesen Kreis gezogen wird. In den dreissiger Jahren des Jahrh. tritt auch in 

Deutschland eine italienische Klinstlerinvasion auf, parallel mit der franzosi

schen Schule von Fontainebleau, in Prag den Bau des Belvedere und in Landshut 

die »Neue Rcsidenz« hinterlassend; aber da hier die nachhaltige aussere Beglinsti

gung fehlte, so blieb die einheimische, langsamer fortschreitende Art im All

gemeinen in Geltung und man muss den .'Abschluss der deutschen Frlih

renaissance, abgesehen von mitunter einftiessenden Motiven der italienischen 

Spatrenaissance, bis 1550 hinaufrlicken. Kein machtiges Macenatenthum hat 
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beschirmend an der Wiege der deutschen Renaissance gestanden; Kaiser Maxi

milian 1. war ein grosser Romantiker, ein mittclmassiger Poet, aber ein sehr 

schlechter Zahler, und Pirkheimer, der grosse Freund DUrer's, kaufte von 

dies em nicht einmal ein Bild. Nicht eine Kaiserresidenz, sondern NUrnberg, 

die Stadt der Pfeffersacke, wurde der Mittelpunkt der deutschen Kunst. Aller

dings hatte schon Regiomontanus dies'elbe Stadt als geographischen Mittel

punkt Deutschlands und Europas bezeichnet. - In der Baukunst liess sich 

in Deutschland die Spatgothik nur sehr schwer verdrangen, denn man war 

noch Uberall mit' der Vollendung der grossen mittelalterlichen Dome be

schaftigt. Die mittelalterliche Baugeschichte des Regensburger Doms schliesst 

erst 1534 mit Meister Wilhelm Heydenreich. Burkhard Engelberg und Bern

hard Winkler fuhren die Arbeiten am MUnster zu DIm bis 1530 fort; die 

Seitenschiffe wurden erst im ersten lahrzehnt des jO. lahrhunderts durch 

Rundsaulen getheilt und neu einge\Volbt, wodurch die bisherige dreischiffige 

Kirche in eine flinfschiffige verwandelt wurde. In Wi en wurde der Bau des 

St. Stephansdoms nach dem Tode Meister Puchsbaum's ebenfalls noch fort

gesetzt. Seifried Konig von Constanz, Georg Khlaig von Erfurt, Anton 

Pilgrim von BrUnn bauten noch im 16. lahrhundert am zweiten Thurme, bis 

j 5 I 6 Georg Hauser die Reihe der gothischen Dombaumeister beschloss und 

der Thurmbau unvollendet liegen blieb. Auch am Kolner Dome war Meister 

Heinrich noch im 16. lahrhundert am aussern Seitenschiff an der Nordseite und 

am nordlichen Thurm thatig. - In den letzten lahren des ersten lahrzehnts des 

16. lahrhunderts beginnt zwar in der Architektur Uberall die Renaissance fast 

gleichzeitig an den verschiedensten Punkten in Deutschland, aber daneben 

bleibt, selbst im Profanbau, die Spatgothik noch vereinzelt in Uebung. Dieser 

Thatsache entsprechend zeichnet sich die deutsche Renaissance durch eine be

sanders starke, erst spat verschwindende Beimischung von gothischen Formen 

aus. - In Halle a. d. Saale, in Obersachsen, halt die Renaissance durch den 

prunk- und prachtliebenden Erzbischof Albrecht von Brandenburg, seit 1514 

Erzbischof von Mainz und Magdeburg, seit 1518 Kardinal, ihren Einzug. Der 

mittelalterliche Dam wird im Aeussern umgestaltet, im Innern mit Figuren, Por

talen und einer Kanzel geschmUckt. Neben dem Dam erhebt sich das Ge

baude der Residenz, am Markt die Marienkirche, im Hauptbau gothisch, aber 

die Dekorationen des Innern reich mit plastischen Renaissanceornamenten 

versehen. Das originellste Renaissancewerk Albrecht's ist aber die Anlage 

eines allgemeinen Gottesackers auf dem Martinsberge (1529 eingeweiht), als 

freie Uebersetzung eines italienischen Campo Santo in's Deutsche, in seiner 

Art einzig in Deutschland. Der Steinmetz und Stadtbaumeister Nickel Hoff

mann ist fUr aIle genannten Bauten der AusfUhrende. Seit 1518 giebt es eme 
EnE I. 
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der Renaissance huldigende BauhUtte fUr Meissen, Bahmen, Schlesien ufid 

die Lausitz. Hier war es vvieder ein Bildhauer, Meister Franz von Magdeburg, 

welcher den Anstoss gab. Er brachte 1518 den neuen Stil in Annaberg auf, 

und Jacob von Schweinfurt, der Baumeister der St. Annenkirche, fiel dieser 

Richtung bei und grundete die neue HUtte, welche Hans Schickentanz in 

Dresden zum Bundesmeister wahIte .. - In Schlesien beginnt die Renaissance 

eben falls sehr frUh. Von dem alten Leinwandhause in Breslau, einem gothischen 

Bauwerke, welches ungefahr an der Stelle des jetzigen Stadthauses stand, 

stammt noch ein jetzt in letzterem Gebaude eingemauertes Fenster. Dasselbe 

zeigt klassisch klare F ormen, fast ohne Ornamentik; etwa im Sinne der gleich

zeitigen venetianischen Schule des Sansovino, den mehrfach nebeneinander 

gestellten Pilaster mit Rahmprofilen und Scheiben, Architrav und Deckgesims 

uber der Arkade verkrapft. Aber es ist nur ein schanes EinsatzstUck, dessen 

Muster ebenso gut oder besser in Italien zu finden ist; einen deutschen Bau, 

von dem dies Fenster ein organischer Theil ware, kannen wir uns in dieser 

Zeit nicht denken. Es fehIt noch der umbildende Einfluss des national- nor

dischen Geistes, der allein den Renaissanceschapfungen auf deutschem Boden 

ihren eigenthUmlichen Werth verleiht und der sich erst spater, sowohl in der 

Gesammtfassung, als in den Details aussert. In dieser frUhen Zeit der deutschen 

Renaissance versucht sich der Stil meist nur in Einzelnheiten an Fenstern, Por

talen, Saulen, entweder in klassischer Bildung, wenn von Italienern herrUhrend, 

oder in missverstandener, wenn die Urheber deutsche Meister sind. Beispiele 

der letzteren Art sind einige Portale in Garlitz und Breslau, vermuthlich von 

Wendel Rosskopf herruhrend. Das Portal der golden en Krone in Breslau 

(1528), Uberreich ornamentirt, Architrav und Pilaster mit schragen Flachen; 

dann ein ThUrgewande von del11selben Jahre, jetzt il11 Botenzimmer des Stadt

hauses und einige Saulenreste, in der sog. Schwedenhalle und im Museum 

der schlesischen AIterthUl11er; in denen saml11tlich sich, wenn auch unbeholfen, 

eine einheimische Auffassung des uberlieferten Fremden bemerkbar macht. 

In den dreissiger Jahren des Jahrhunderts erfolgt dann die Invasion der 

italienischen KUnstler. Das Auftreten dieser schon vom Geist der Spat

renaissance berUhrten Nachfolger der raffaelischen Schule in Deutschland geht, 

wie schon bel11erkt, parallel mit der massenhaften Berufung der Italiener nnch 

Frankreich, aber wenn diese hier eine zu machtigerem Wirken gelangende 

Schule von Fontainebleau grUnden, so gelingt gleiches in Deutschland nicht; 

hier kommt nur Einzelnes zu Stande. Das Belvedere im Schlossgarten von 

Prag (1534} ist ein rein italienischer Bau auf deutschem Boden, in den 

Formen der Hochrenaissance. Auch die Innendekorationen des Jagdschlosses 

zum Stern im Thiergarten von Prag werden durch die Italiener Paul della 
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Stella, Hans de Spatio und Meister Farabosco di Lagno ausgeflihrt, selbst

verstandlich ganz im italienischen Sinne. Ein anderer italienischer Bau ist 

die Neue Residenz in Landshut, 1536-1543 unter den baierischen Herzogen 

Ludwig, Ernst und Wilhelm IV. errichtet. Das jetzt durch Umbau ver

anderte Aeussere des Vorderbaues, aus zwei sich gegenliberliegenden Hausern 

bestehend, von denen wenigstens das eine von den Meistern Niclas Uber

reuter und Bernhard Zwitzel, in deutscher Renaissance ausgeflihrt, noch 

theilweise im Vestibul und der darauf folgenden Halle mit gothischen Kreuz

gewOlben auf korinthischen Saulen erhalten ist, muss an Bedeutung zurlick

stehen gegen die ausgesprochenste italienische Palastarchitektur, des mit 

Bogenarkaden auf rothen Marmorsaulen dorischer Ordnung ausgestatteten 

Hofes und noch mehr gegen die Stuckos und Freskomalereien im Innern, 

flir welche der obere Stock vorzliglich in Betracht kommt. Ais Bauleute 

werden genannt: die Meister Antonelli und Walch; dann die italienischen 

Steinmetzen, Stuckatoren und Maler aus Mantua, die vermuthlich, wenn 

auch nur als Gehlilfen, mit Primaticcio, Rosso und dell' Abate am Pal. 

del Te gearbeitet hatten und nun im Auslande neue Arbeit fanden. Es sind: 

Nicolo Beora, Bernardin, Caesar, Samarina, Victor und Zemin namentlich auf

geflihrt, daneben die deutschen Maler Hans Boxberger aus Salzburg und 

Ludwig Raspinger aus Mlinchen. Von den Ornamentmalereien ist nur eine 

Decke gut erhalten, mit keck hingeworfenen Grotesken in dunklen Farben auf 

stumpfgrauem Grunde. Das Hinterhaus der neuen Residenz zeigt denselben 

italienischen Charakter. Hier ist das schone Vestibul mit Stuck und Malereien 

reich ausgestattet; besonders die Nischenkuppeln mit rautenformigen, fein 

profilirten Stuckgliederungen, welche zart reliefartig modellirte Gotter und 

Heroengestalten einschliessen. Die Kapelle im ersten Stock des linken Flligels 

zeigt Aehnliches, leider ist die Decke spater lib erm alt. Der grosse Saal im rlick

warts liegenden Bautheile flihrt wieder in die letzte Zeit der italienischen Hoch

renaissancestilisirung; die Wande durch jonische Pilaster getheilt, tragen ein 

reich gegliedertes Tonnengewolbe, in gedrlicktem Rundbogen mit reichen Male

reien ausgestattet. Zwischen den Pilastern sind Marmormedaillons von vorzlig

licher Reliefarbeit. Der gemalte Kinderfries des Saales ist berlihmt. - In Nlirn

berg, im Saalbau des Rupprecht'schen Hauses in der Hirschelgasse, yom Jahre 

1534, zeigt sich ein vorwiegend italienischer Zuschnitt. Die korinthische Marmor

saule am Chorlein des Tucher'schen Hauses in Nlirnberg, aus derselben Zeit, 

ist vermuthlich italienische Arbeit. - Das Piastenschloss zu Brieg in Schlesien 

geMrt schon in eine spatere Zeit (1544-1574). Dasselbe ist durch Herzog 

Friedrich II. von Liegnitz und Brieg begonnen und unter der Regierung 

Georg's II. (1547-1580) vollendet. Die Baumeister waren eben falls Italiener, 
5' 
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Meister Bafor oder Bawor und Antoni von Theodor; aber dennoch ist hier 

bereits eine Umbildung der italienischen Formen erkennbar. Das Hofportal 

ist merkwUrdig wegen seiner eigenthUmlichen Ausbildung; die Archivolten 

haben die Form von schuppenbedeckten mit Bandern umwundenen Rund

stab en und ihre £lache an Spitzbogen erinnernde Spannung erinnert an ein 

BrUckenjoch. Sammtliche Ornamente am Aeusseren und im Hofe waren poly

chrom bemalt. 

Indess gerieth diese italienisirende Manier bald ins Stock en, da die von 

keinem hofischen Mittelpunkte abhangige deutsche Bauthatigkeit gleichzeitig 

ihren nationalen Traditionen treu blieb und immer wieder in den Hauptformen 

auf die spatgothische Entwickelung zuruckkam. Es bildete sich nun erst die 

speciell als "Deutschrenaissance" zu bezeichnende Stilart. 

So ist im 1545 erbauten Schwarzenberg'schen Majoratshause auf dem 

Hradschin in Prag keine Spur vom Einflusse des Belvederebaues zu bemerken. 

Hier sind grosse Mauermassen von klein en F enstern durchbrochen, ein 

ungeheuer vorspringendes Dachgesims und die nordischen mit Saulen und 

GebalkstUcken verzierten Giebel. Die ganzen Flachen des Bauwerks sind 

verputzt und mit aufgemalten Quaderungen, theilweise auch mit in Sgraffito

manier ausgefUhrten freiem Ornament verziert. Das Oberst-Burggrafenamt 

auf dem Hradschin aus derselben Zeit in ahnlicher Auffassung. - An den Fach

werksbauten der Harzstadte kann man eine durch keine fremde direkte Ein

wirkung gestCirte Entwickelung beobachten und vielleicht deshalb dauert hier 

das Schwanken zwischen gothischen und Renaissanceformen langer, bis Uber 

die Mitte des lahrhunderts hinaus. Das Knochenhauer-Amtshaus in Hildesheim 

von 1529 zeigt noch ein spatgothisches Ornament von grosser Schonheit an 

den Sctzschwellen der Langscite. Ueber der grossen durchgehenden Diele, 
welche sich frUher nach dem Altstadter Markte mit einer grossen Rundbogen

thUre offnete, befinden sich zwei Stockwerke, mit einem steilen Giebel ab

schliessend. Die Fachwerkhauser Braunschweig's und Halberstadt's bewahren 

noch lange, bis 1550, ihren spatgothischen Hau ptcharakter mit einzelnem 

Renaissanceornament. Ein Steinerker am Rathhause zu Halberstadt von 1541, 

in FrUhrcnaissanceformen, steht noch auf vollspatgothischen Konsolen. Das 

Schloss zu Celle in Niedersachsen behalt in dem, aus der ersten Halfte des 

lahrhundcrts stammenden, der Stadt zugekehrten FIUgel, die frUheren Formen 

des Dacherkers, des Mittelgiebels und des Thurmes bei, nur sind diese Theile 

jetzt mit Halbkreisgiebcln bekront. In LUneburg ausserte sich bis 1548 die 

Renaissance nur in einigen bunt glasirten Terrakotten, welche den im Aufbau 

gothisch bleibenden F a<;aden eingesetzt wurden. Das Schloss zu W olbeck 

bei MUnster, 1546 von dem Grafen Merveld erbaut, ist in dieser Gegend eins 
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der frUhsten Renaissancegebaude, aber die gothischen F ormen sind noch 

deutlich. Die Giebel der Backsteinfac;:aden haben hier Halbkreisnischen in den 

Abtreppungen, ahnlich wie am Kramer-Amtshause in MUnster. Mehr von 

der Formgebung der FrUhrenaissance hat ein Erker des Schlosses, wahrend 

die Wendeltreppe noch eine ganz gothische Deckenbildung zeigt. In Danzig 

zu St. Elisabeth, urn 1549, tritt der neue Stil sofort mit den Voluten der Spat

renaissance auf. - In Obersachsen pragt sich die Deutsch-Renaissance dieser 

Periode, der frUh erfolgten Anregung zu Folge, kraftiger aus. Das Schloss 

Hartenfels in Torgau ist hiervon eins der hervorragendsten Beispiele. In den 

Jahren 1533-1544 durch KurfUrst Johann Friedrich den GrossmUthigen erbaut, 

galt das Schloss als eins der prachtvollsten Baudenkmaler Deutschlands. Der 

sUdostliche FIUgel, mit der Schneckentreppe und dem schon en Balkon, bis 

1535 durch die Baumeister Conrad Krebs (t 1540) errichtet. Nach 1535 wurde 

der nordliche FlUgel erbaut und mit der Schlosskirche - die erste protestantische 

Kirche Deutschlands -, mit dem schanen Erker~ dem Flaschenthurm und dem 

Hasenthurm bis 1544 vollendet. Der Erker am Kirchenflugel ist der feinste 

und reichste Bautheil des Schlosses. Die grosse Weihetafel der Kirche, 1545 

durch Wolf und Oswald Hilger in Freiburg gegossen, mit prachtvoller Orna

mentik auf Goldgrund, zeigt ein Port rat Luther's. Einer der beiden Runderker 

an der Ostseite, aus der frUheren Bauperiode von 1533-1535, mit noch 

gothisirenden Fenstern, ist sehr reich an Renaissanceornamentik. Weiter 

bemerkenswerth sind noch, die aussere zum Wendelstein fUhrende Freitreppe 

und ein Portal aus dem Saale eines der FIUgelbauten. - Das Schloss in 

Dresden wurde 1534 durch Herzog Georg begonnen, Theile dieser Anlage 

sind noch in dem jetzigen kaniglichen Schlosse erhalten; besonders eine 

prachtvolle Portalanlage, die Oeffnung im Halbkreise geschlossen, mit 
kandelaberartigen Saulen und reichem Ornament. Die bemerkenswerthen 

Skulptureo drucken den Gedanken aus, dass durch den Sundenfall der To~ 

in die Welt gekommen. Die Darstellungen der Stadtseite zeigen die Erlosung 

des Menschengeschlechts durch Christi Opfertod. Reliefs und Spruche sind 

durch Bemalung und Vergoldung ausgezeichnet. Hans Dehn der Rothfelser 

(1500-1561) fungirt beim Bau des Herzog Georgenschlosses ais Chef des 

kursachsischen Bauwesens und urn 1544 wird ein Caspar Voigt als Baumeister 

genannt. In Zwickau liess 1534 der Rathsschreiber Stephan Roth sein Haus 

in «wttlscher Manier» erbauen, sonst erstreckt sich hier die Fruhrenaissance 

nur auf Werke der Kleinkunst in den Kirchen. Die Kanzel der Marienkirche, 

1538 vom Steinmetz Hans Speck errichtet, theilweise bemalt und vergoldet, 

zeigt FrUhrenaissance mit Gothik gemischt; ahnlich die Kanzel und der Tauf

stein derselben Kirche, vermuthlich ebenfalls von Hans Speck. - Von den 
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Bauten 111 WUrttemberg ist das Schloss von TUbingen durch Herzog Ulrich 

urn 1535 nach der Wiedereroberung seines Landes begonnen, als Baumeister 

werden Heinz von Luther, Balthasar von Darmstadt und Hieronymus Latz 

aufgefUhrt. Das Portal des inneren Schlosshofes, nach dem Motiv eines 

Triumphbogens mit grosser und Kavalierpforte, gehort dieser Bauperiode an. Auf 

vier reich ornamemirten Pilastern, zwischen denen stilisirte Festons hangen, 

ruht ein Gebalk mit Aufsatz, an den Mittelgiebel lehnen sich Viertelkreise von 

beiden Seiten an. Ueber den Eekpilastern stehen Bannertrager, Uber den 

Saulen des Aufbaues Trompeterknaben; das Wappen war polychromirt. -

Der Ostbau des alten Schlosses zu Stuttgart, der dieser Zeit angehort, ist noch 

stark gothisch. Das Erdgesehoss, eine grosse Halle «die Turnitz» bildend, 

hatte spitzbogige, mittelalterlich profilirte Fenster, aber ohne Masswerk. Sechs 

steinerne Saulen theilten den Raum der Lange nach in zwei Schiffe und trugen 

eine Hache Holzdecke, spater wurde der Saal verbaut und an Stelle der Saulen 

trat eine Langswand. - 1m gothischen Ruprechtsbau des Heidelberger Schlosses 

befindet sich ein Prachtkamin im Konigssaal aus der Zeit Friedrich's II., eine 

der feinsten und reiehsten Sehopfungen der deutsehen FrUhrenaissanee. Eine 

Gedenktafel am Ruprechtsbau, 1545 von Friedrich II. zu Seiten des Einganges 

angebraeht, ist noch sehr ungeschickt stilisirt. - In der N~he Koln's findet 

sich der Ritterhof Conradsheim, urn 1548 begonnen, in noeh fast ganz gothischer 

Architektur seiner in roth em Sandstein ausgefUhrten Fa.;aden. Der Erker am 

Festsaale, mit einem Sterngewolbe Uberdeckt, diente als Kapelle. Nur ein 

kleines Wappen liber der Einfahrt zeigt die Formen der Renaissance. Einen 

dem Vorigen ahnlichen Charakter zeigt das 1agdschloss in Zell im Moselthale, 

vom KurfUrsten 10hann IV., Erzbischof von' Trier, in den 1ahren 1542-1543 

neu- oder umgebaut. 

Obgleieh urn 1550 ein Abschnitt in der Deutsch-Renaissance zu maehen 

ware, weil nun und auch schon etwas frUher das Eindringen der italienischen 

Spatrenaissanceformen, besonders in der Ornamentik durch Voluten- und 

Cartousehenwerk, den Stil wesentlich modifizirt, so ist es hier weit schwie

riger einen bestimmten Zeitpunkt als Stilgrenze zu bezeichnen, als in Italien 

und selbst in Frankreich. Der Einfiuss der italienischen Kunst war lange 

nicht stark genug, urn eine gewisse Verspatung der FrUhrenaissance in man chen 

Orten Deutsehlands zu hindern oder das Fortdauern der gothischen Reminis

cenzen zu unterbrechen. Dieser Umstand ist ganz charakteristisch fUr die 

deutsche Kunst und verdient besonders an den betreffenden, meist hoehent

wickelten Bauten studirt zu werden. Eins der schonsten Denkmaler dieser 

verspateten FrUhrenaissanee sind die Hallen an der Westseite des KaIner 

Rathhauses, von 1569- 1573 in Marmor ausgefUhrt vom Bildhauer Wilhelm 
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Bernickel. Die Gestaltung des Grundrisses ergab sich aus der Anlage der 

frUher hier vorhandenen Doppeltreppc. Der Bau hat fUnf Arkaden in je 

zwei Stockwerken, die Pfeiler der unteren Halle sind aus Stein von 

Namur und die Kapitale zeigen eine sehr kuhne Steinmetzarbeit. Die 

Kreuzgewolbe der unteren Halle haben hUbsch profilirte Gratrippen mit 

Perlstaben geschmUckt und schon komponirte Rosetten der Schlusssteine. 

Der Oberbau ist aus eincm weicheren Steine und musste deshalb bald 

einer bedeutenden Reparatur unterzogen werden, auch sind die Kapitale, 

des weicheren Materials halber, von nicht so kuhner Arbeit. Die oberen 

Arkaden sind in stumpfen Spitzbogen geschlossen und die Kreuzge

wolbe, hier ebenfalls spitzbogig, aber mit schonen Renaissanceschlusssteinen. 

An der Fa<;ade befindcn sich drei Reliefs; das mittlere, in der BrUstung der 

Arkade, stellt den BUrgermeister Gryn in der Lowengrube vor. - Auch 

der Fortbau des Drcsdner Schlosses zeigtc in der frUheren Schlosskapelle 

(1553-1 555), d~ren Reste jetzt am Johanneum aufgestellt sind, ein Werk der 

klassischen Periode, allerdings wohl wieder unter dem direkten Einflusse 

italienischer KUnstler, die Herzog Moritz (1547-1553) ins Land rief. Das 

erhaltene Portal mit vier kannelUrten, korinthischen Saulen von edler Form, 

weIche eine im Halbkreise geschlossene Oeffnung einschliessen. Ueber dem 

Gebalke eine Attika mit Pilaster, dazwischen Apostel- und Prophetengestalten. 

Die Komposition ist einfach, von schonen Verhaltnissen und ruhig wir

kender Ornamentik; besondcrs ist der Fries von hoher Schonheit und muthet 

dem Materiale fast zuviel an Feinheit zu. Hans Dehn der Rothfelser war 

noch als Chef des sachsischen Bau wesens im Amte (t 1561) und ausser ihm 

werden als deutsche Werkmeister am Schlossbau thatig genannt: Hans 

Kramer, der Hofsteinmetz, und Hans Irmisch, kurfurstlicher Maurer- und Bau

meister. - Der schone Hof der Plassenburg bei Kulmbach, 1564- 1 569 durch 

Markgraf Georg Friedrich wieder aufgebaut, mit zweigeschossigen Arkaden 

auf massivem Unterbau und durch Kreuz- und Netzgewolbe gebildeten 

Decken, ist noch ganz im Geiste der FrUhrenaissance gehalten. Einzelne 

Theile des Ornaments waren vergoldet. - Der Bau des Herzogs Christoph 

(1550-1568), am alten Schlosse zu Stuttgart, nach dem Plane Blasius Berwarts 

oder des Aberlin Tretsch, letzterer hatte jedenfalls die AusfUhrung, zeigt an 

der Westfa<;ade cine einfache Ausbildung der Fenster mit Steinkreuzen und 

als Neuerung waagerecht abschliessende Dacherker. Der Hof hat steinerne 

Arkaden mit Stichbogen, mit korinthischen Saulen von gedrungenen Ver

htiltnissen und das Kapellenportal in besonders klarer Gliederung hat noch 

die Ornamentik der FrUhzeit, es mischt sich noch kein Zug der Spat

renaissance ein. - Die Vollendung des schon erwahnten Friedhofs auf dem 
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Martinsberge in Halle a. S. schliesst sich dem Charakter der vorgenannten 

Bauten an. Die offnen Hallen, mit denen das Campo Santo nach italienischer 

Art umgeben ist, sind erst seit 1557 begonnen und erst 1574 vollendet. Der 

Stil, den hier Nickel Hoffmann, der Baumeister derselben anwendet, ist immer 

noch der FrUhrenaissance gemass. Dit! Grabhallen sind im Flachbogen ge

schlossen. In der Ornamentik herrscht ein originelles Blattwerk, auch mit 

Figlirlichem verbunden. Es waren hieran viele Steinmetzen beschaftigt, wes

halb auch der Werth des Geleisteten ein verschiedener ist und gelegentlich 

schon Cartouschenwerk mit unterlauft. 

Die Anfange der deutschen FrUhrenaissanceskulptur fuhren nach Nurn

berg zurUck zu den Erzwerken der Vischer'schen Giesserschule, von denen 

das durch Peter Vischer den Aelteren und seinen Sohnen in den Jahren 

1508-1519 ausgefUhrte Sebaldusgrab in der St. Sebaldskirche das berUhmteste 

ist. An der hier deutlich werdenden Stilanderung ist Peter Vi scher der 

Vater, der grosse Meister der gothischen Ornamentik, wohl am wenigsten 

betheiligt, vielmehr muss der zweite Sohn Peter (t 1527) als der wahre Ver

lreter der klassischen Bildung gelten, welche der Schule durch die Studien 

des altesten Sohnes Hermann vermittelt wurden. Dieser letztere war 1516 in 

Italien, starb zwar frUh, hinterliess aber seine SkizzenbUcher. Das Sebalds

grab, gothisch im Aufbau, in den Pfeilern mit ihren Spitzbogen, den Strebe

werken und Baldachinen, zeigt im Detail Renaissanceformen, namentlich in 

den reichen Basen der den Pfeilern vorgesetzten Saulen, den kandelaberartigen 

StUtzen zwischen den Pfeilern und vor Allem im FigUrlichen, von den 

Aposteln angefangen bis zu den Siren en, Delphinen und Tritonen. Die 

naive und anmuthige Vermischung beider Stilarten erinnert sehr an die 

gleichzeitigen Leistungen der Bildhauerschule von Rouen, etwa am Grabmale 

der Kardinale d'Amboise. Einfacher, aber entschiedener, tritt die Renaissance 

in einigen spateren Werken der Schule auf; am Tucher'schen Grabrelief im 

Dom zu Regensburg (1521) und in dem herrlichen Denkmale des Kardinals 

Karl Albrecht von Brandenburg, in der Stiftskirche zu Aschaffenburg, vom 

Jahre 1525; ebenso in dem Denkmale KurfUrst Friedrich's des Weisen in der 

Schlosskirche zu Wittenberg, bezeichnet 1527. Der Baldachin tiber dem 

Grabe der heil. Margaretha, ebenfalls in der Stiftskirche zu Aschaffenburg, ein 

Werk der Vischer'schen Giesserschule vom Jahre 1536, gehort mit zum 

Schonsten, durch die schon gezeichnete Flachornamentik der vier Bronze

pfeiler, welche die Decke tragen; durch die zierlichen Sirenen an den Ka

pitalen und durch die Gravirungen an der' ebenfalls bronzenen Decke, 

welche Engel mit den Marterinstrumenten in reichen BIumengewinden dar

stellen. 
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Die Leistungen der Bronzeskulptur sind die vorzliglichsten, Sle werden 

111 keinem andern Zweige der Bildhauerei liberboten. Die Holzskulptur schafft 

zwar noch prachtige Werke, wie den Altarschrein BrUggemann's (1521) fUr 

die Kirche in Bordesholm, jetzt in der Domkirche zu Schleswig; aber der 

Stil derselben bleibt noch langer hinaus spatgothisch, wie dies ahnlich in 

Frankreich bei dem frUher erwahnten Chorgestiihlc der Kathedrale von 

Amiens zu bemerken ist. Die Steinbildhal.\erei Ubt sich an den Grabmalern; 

indess ist kein grosser bahnbrechender Meister in dieser Technik aufzu

zeichnen. Es kommt immerhin manches schone Denkmal zu Stan de, wenn 

man auch in hoherem Sinne die Einschrankung machen muss, dass alles 

in einer gewissen klinstlerischen Mittelmassigkeit bleibt und besonders ein 

Mangel an Freiskulptur auffallig wird. Das erste Marmorwerk in Sachsen 

war zugleich das erste Renaissancewerk dort. Es ist der Altar der Stadt

kirche in Annaberg, urn 1519, vom Meister Adolph in Augsburg. Tilmann 

Riemenschneider von Wlirzburg macht in dem grossartigen Grabdenkmal 

des Bischofs Lorenz von Bibra (t 1519), im Dom zu WUrzburg, einen 

misslungenen Versuch Renaissanceformen anzuwenden. Loyen Hering aus 

Eichstadt handhabt die Renaissance schon etwas besser an dem Marmor

denkmal des Bischofs Georg von Limburg (t 1522) im Dom zu Bamberg. 

Zu den frUhsten Renaissancearbeiten in Trier gehort das im Dom befind

liche Epitaphium des ChurfUrsten Richard von Greifenklau, im Jahre 1527 

noch bei seinen Lebzeiten errichtet; schr italienisch in der Behandlung, 

als eine von Pilastern umrahmte schlanke Nische mit vortrefflichen Figuren 

und einer reichen FUlle von Ornamentmotiven. In Koln der Altar in der 

Krypta von St. Gereon von 1530 aus eifeler Tuffstein, ganz mit Arabesken 

bedeckt, mit figurenreichem Aufbau, moglicherweise flandrische Arbeit. 1m 

Dom zu Koln das Epitaph fUr den Domkanonikus Arnold Haldrenius (1534) 

in italienischer Stilisirung. Ebenda, das Epitaph des Anton Kayfeld; das 
FigUrliche desselben, die Auferstehung Christi vorstellend, von tUchtiger 

Arbeit, die Architektur in klarem durchgebildeten Renaissancesystem. Dann 

noch in Koln ein Grabmal in der Kirche St. Columba (1541), drei kolner 

Magistratspersonen gewidmet, den Einfluss oberitalienischer, speciell venetia

nischer Renaissance zeigend. 

Prachtige Frlihrenaissance und klaren architektonischen Aufbau zeigt 

das Epitaph des Ritters Johann von Eltz und seiner Gemahlin in der Carme

literkirche zu Boppard, vom Jahre 1548. Das Relief der Mittelnische ist sehr 

gut, in Freier Anlehnung an Italienisches; aber das ahnliche Grabmal des Erz

bischofs von Metzenhausen im Dom zu Trier (1542) ist noch schoner. In 

Mainz der Marktbrunnen, 1526 an Stelle eines alteren errichtet, erinnert in 
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seinem oberen Abschluss noch an spatgothische Motive. Die Ornament

skulpturen an den Pfeilern beziehen sich auf Landwirthschaft, Jagd und Krieg. 

Das Grabmal des Erbauers des Brunnens, des Kurfursten Albrecht von 

Brandenburg im Dom zu Mainz (1545), ist in den Formen ganz italienisch. 

Die Statue des Erzbischofs ist von Marmor, das Ubrige von Sandstein, bemalt 

und vergoldet. - Der Brunnenstock zu Ettlingen in Baden v. 1. 1549 mit 

Figuren bekront; dann ein Grabmal in der Stiftskirche zu Baden fUr Philipp IL, 

in noch unvermittelter Vermischung gothischer mit Renaissanceformen. Das 

Jahr 1537 wird als Zeit der Verfertigung angegeben und als Meister der 

ziemlich rohen Arbeit Christoph de Vracte. Viel besser, von ausser

ordentlicher Feinheit der Arbeit, ist das ebendaselbst befindliche Grabmal des 

Markgrafen Bernhard II. - In der Kirche zu Wertheim zeigt das Epitaph des 

Grafen Georg ('r 1530) noch einfachere F cirmen, wahrend ein zweites Monu

ment fUr den Grafen Michael, urschriftlich im Jahre 1543 durch einen Meister 

Christoph errichtet, reicher und derber im Ausdrucke erscheint. - Das Moritz

monument in Dresden, im Jahre 1533 von der KurfUrstin Agnes ihrem Ge

mahl errichtet, in den Formen der FrUhrenaissance. Ein Prachtstlick dieser 

Zeit ist der Lettner im Dom zu Hildesheim (1546). Man erkennt noch viel

fach den Einfluss der Gothik, namentlich an dem Aufstossen und Durch

schneiden der Profile und an dem gothisirenden Friesornamente. Vielleicht 

waren Deutsche und Italiener gleichzeitig an diesem aus mUnsterlandischem 

Kreidesandstein errichteten Werke thatig, an dem nur der Kruzifixus und 

die beiden Seitenfiguren in Holz geschnitzt sind. Ebenfalls am Hildesheimer 

Dom befindet sich cine Bronzetafel in FrUhrenaissance, als Denkmal des Dom

kapitulars F eldheim. Der Brunnen auf dem Marktplatze der Stadt, von 1540, 

ein achteckter Wasserbehalter mit kandelaberartigen Saulen auf den Ecken 

und reich dekorirter Brunnensaule, welche eine Figur tragt, hat denselben 

Sti!. - Ebenso das Grabmal des Heinrich Rybisch (t 1544) in der Elisabeth

kirche zu Breslau, an dem Saulen von roth em Marmor den Baldachin tragen. 

Auch nach der Mitte des Jahrhunderts sind noch Skulpturwerke der 

FrUhrenaissance zu bemerken. Urn 1556 ein Werk der nlirnberger Schule, 

der Brunnen im Rathhaushofe, von Pancraz Labenwolf (1492-1563); der 

Untersatz aus Stein, dagegen Schale und die daraus aufsteigende, einen 

Knaben mit der Fahne tragende schlanke Saule aus Bronze. Das Grabmal 

des KurfUrsten Adolf von Schauenburg im Dom zu Kaln, nach 1556 errichtet, 

der architektonische Aufbau ganz aus schwarzem Marmor, Ornament, Figuren 

und Inschriftplatte aus weissem Marmor, schliesst sich in seinen massvollen 

F ormen und der reinen Pflanzenornamentik dem Geiste der italienischen 

Hochrenaissance an. Ein Altar in der Abteikirche zu Brauweiler vom Jahre 
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1552 ist augenscheinlich nach italicnischen VorbilJcrn der FrUhzcit gcarbeitet; 

dagegen haben die Figuren deutsches Zeitkostnm. Der KUnstler wollte das 

Hochste leisten und Ubersaete nicht nur aIle FUllungen mit zierlichen Laub

gewinden, sondern legte dasselbe auch nach gothischem Vorbilde in die 

Nischen. AIle Ornamente sind vergoldet auf blauern Grunde, die Figuren 

polychromirt. Ein zweiter Altar in derselben Kirche von 1561 ist dem vorigen 

verwandt, aber die Apostelfiguren sind weniger gut. Ein paar Denkmaler 

in Mainz sind eben falls noch in die FrUhzeit einzureihen. Das eine im 

Dom fUr den Kurfursten Sebastian von Heusenstamm, urn 1555 errichtete, 

zeigt eine klare Renaissance, aber mit gothischem Abschlussbogen und beson

ders prachtigen Hermenatlanten. Das zweite Denkmal in dcr Memorie von 

1550, fUr den Kurfurstlichen Rath Martin von Heusenstamm, ist ungewohnlich 

reizvoll in der Anordnung mit sauber ausgeflihrten Details, der Aufbau im 

Charakter der italienischen Hochrenaissance. Vorzliglich ist auch, namentlich 

im FigUrlichen, der Epitaph des Ritters von Schoenburgk in der Stiftskirche 

zu Oberwesel (1555). In EltviIle, der Grabstein der Agnes von Koppenstein 

(t 1553), in der katholischen Kirche, mit fein gefUhltem FigUrlichen und an

muthigem, in Hochrenaissance stilisirtem Flachrelief in rothem Sandstein. -

So reich die Bethatigung der Skulptur dieser Zeit hauptsachlich an den 

Grabern der FUrstengeschlechtcr ist, so bleibt diese ganze Gattung doch auf 

einer niedrigeren Stu fe, der dek~rativen stehen. Ein besonderes Stn:iben, das 

Ideale in der Figurenbildung zu erreichen, ist nirgends zu bemerken, die freie 

Erfindung des KUnstlers aussert sich durchweg mehr in einer oft sehr ge

lungenen Ornamentik. Ein Graber-Museum, wie das glcichzeitig in San Maria 

del po polo in Rom entstehende, darf manzum Vergleich mit deutschen Leistungen 

nicht heranziehen. 

An der Spitze der deutschen Malerei am Anfange des 16. lahrhunderts steht 

die ehrwUrdige Gestalt un seres DUrer und mehr als Lias, sic steht an der Spitze 

der gesammten deutschen Kunst dieser Zeit. Hier ist doch einmal eine grosse 

KUnstlerindividualitat, ein bahnbrechender Meister, ein Universal mensch gleich 

den grossen Italienern der Renaissance. Aber, wie echt national selbstandig 

bleibt DUrer gegenUber den welschen EinflUssen, er ist leiblich und geistig 

das Musterbild eines echten Deutschen. Mit unermlidlicher, an der Widrig

keit der sonnenlosen ausseren Verhaltnisse nicht erlahmender Arbeitskraft, 

mit rastlosem Streben nach Ausbreitung seines Wiss'ens, in hoher sittlichcr 

WUrde dahin lebend, sucht DUrer. wie sein Zeitgenosse Raffacl, immer nach 

neuen Wegen, um das Hochste zu erreichen. Mag das Leben und die 

Leistung dieser beiden grossen Meister noch so verschieden sein, in dem 

ehrlichen, ernsthaften Suchen nach dem einzig Wahren, waren sie sich gleich 
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und vielleicht steht DUrer noch voran, denn cr hat niemals den tiefen inneren 

Sinn dem ausserlich Konventionellen geopfert. Und diese beiden Manner 

wussten sieh zu achten, sie tauschten die Nachbildungen ihrer Werke aus; 

und man weiss, wie hoch Raflael die Arbeiten des deutschen Genossen sehatzte. 

Den angeborenen, naiven Schonheitssinn des Romers, der sich in seiner Um

gebung mUhelos entfaltete, wird man bei dem immer im Kampfe gegen Un

bill aller Art begriffenen DUrer vermissen, aber dafur hat er die Tiefe des 

ureignen Gedankens voraus; und selbst die Phantastik seiner Jugend erscheint 

als ein echter Ausdruck seiner nordisehen NationalitUt. - Albrecht Durer, 

1471 zu NUrnberg geboren, gestorben daselbst 1528, ist zugleich Maler, Bild

schnitzer, Holzschneider, Architekt und Kunsttheoretiker und vor allem ein 

grosser Zeichner im e~hten Renaissancesinne, dem diese Fahigkeit den Zugang 

zu allen KUnsten ersehliesst. In seiner Bcthatigung in dcn verschiedcnsten 

Zweigen der Kunst verfolgt DUrer Uberall denselben Zweck; namlich den, den 

Reichthum seiner kunstlerisehen Phantasie mitzutheilen. Wenn wir Deutsche ihn 

nicht hatten, so mUssten wir das Totalbild eines echt dcutschen Klinstlers erst aus 

verschiedenen Individualitaten zusammensetzen. Der jlingere Holbein, so sehr 

ihn die Schaffensleichtigkeit seines grossen Talents und seine vielumfassende Be

fahigung auszeiehnet, muss an Wahrhaftigkeit und Unverfalschtheit deutseher 

Art doch hinter DUrer zuruckstehen. Dieser stcht an einem dieser entseheidenden 

Wendepunkte, wie sie zu Zeiten einmal in dem modernen Kunstleben einer 

Nation sich ergeben, in denen die grossartige Kraft eines Meisters Uber die 

Schranken menschlichen Vermogens hinwegtauscht und es nun scheint, als ob 

eine rein nationale Kunst sich entwiekeln mUsste; - in Italien war es Dante, der 

eine so1che vergebliche Hoffnung erregte; - aber es ergiebt sich dann leider bald, 

auch in Deutschland, dass die mod erne Mensehheit eines so hohen Auf
schwungs nieht fahig ist und unrettbar in die Fesseln des Traditionellen zu

rUeksinkt, oder dem Andrange des von der Zeitwoge herangeschleuderten 

Fremden unterliegt. - Was konnte DUrer von der im glUckseligen Behagen 

schwimmenden, das reale LebensgefUhl voranstellenden, venetianischen Maler

schule des Giov. Bellini in sich aufnehmen? Gewiss sehr wenig von dem 

zum Ausdrucke seiner Art von Idealismus Taugenden! Sein eigener Stil 

wurzelt in seiner Natur; und dass er nicht aus dieser heraus konnte, ist der 

wahre Grund seiner Grosse, aber auch alles dessen, was man an ihm im 

Vergleich mit den grossen Italienern vermissen muss. DUrer hat mit seinen 

Bildern ein ahnliches UnglUck, wie Michelangelo mit seinen Skulpturwerken, 

vieles und oft das beste ist zu Grunde gegangen. - 1m Jahre 1506 kommt DUrer 

aus Venedig zuruck und nun beginnt die Glanzperiode seines Sehaffens. Sein 

berUhmtes Rosenkranzfest (1506) ist aber verloren, ebenso seine 150g gemalte 
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Himmelfahrt Mariii. Erhalten sind: sein «Adam und Eva» 111 lebensgrossen 

Figuren, vom Jahre 1507, obgleich das Original ebenfalls verschollen, «die 

Marter der zehntausend Heiligen» (1508) im Belvedere zu Wien, das «Aller

heiligenbild» von 1 5 1 1 im Belvedere zu Wien und das berUhmte «Vierapostel

bild» in MUnchen aus seiner letzten Zeit (1526), von einem so hohen Schwunge 

der Begeisterung wie keins seiner frUheren Bilder. Eine Anschauung von 

dem ganzen Reichthum seiner kUnstlerischen Phantasie gewahren erst seine 

zahlreichen Holzschnittfolgen und Stiche. - Von seinen Ornamenterfindungen, 

hauptsachlich den grossen EntwUrfen einer Ehrenpforte fUr Kaiser Maximilian 

und dem Triumphwagen des Kaisers solI weiterhin die Rede sein. - Die 

SchUler DUrer's warfen sich wieder mehr in das Phantastische und Marchen

hafte, dessen auch der Meister niemals ganz ledig geworden ist und man 

muss wahl zugeben, dass gerade dies Element das damals popularste war. 

Von Hans Wagner von Culmbach verschiedene Bilder mit einem eigenen 

Sinne fUr anmuthige Schonheit gemalt. Heinrich Aldegrever hat immer noch 

etwas von der Grossartigkeit des Meisters, mit (!inem guten Theil nordischer 

Phantastik gemischt und ist hauptsachlich bei der Ornamentik zu erwahnen. 

Hans Schaufflein, weniger bedeutend, sein Meisterwerk ist der untere Altar 

der Hauptkirche in seiner Vaterstadt Nordlingen, vom Jahre 1521; das Mittel

bild enthalt die Beweinung Christi nach der Kreuzabnahme, mit rUhrendstem 

Ausdrucke und lebhaftem Schonheitssinn gemalt. Der bedeutendste SchUler 

Durer's ist Albrecht Altdorfer; er gestaltet das phantastische Element in ange

nehm abenteuerlicher Weise, zumal in Betrefl der Landschaft. Sein Haupt

werk ist der Sieg Alexander's Uber Darius in der Pinakothek zu Munchen. Die 

unzahligen Figuren, der. Glanz der RUstungen, die phantasievolle in's Uner

messliche gehende Landschaft mit der strahlenden Hauptgruppe des auf den 

fliehenden Darius einsprengenden Alexander, bildet ein ganz wunderbares 

Ganze im echten Geiste der deutschen FrUhrenaissance. Georg Pens ist das 

Beispiel eines deutschen KUnstlers, der von DUrer in die Schule Raffael's 

Uberging und hat besonders in Port rats Ausgezeichnetes geleistet. Mathias 

GrUnewald zu Aschaffenburg muss als ein ausgezeichneter Zeitgenosse Durer's 

erwahnt werden. Das grosse fUr Kurfurst Albrecht von Mainz gemalte Altar

werk, wovon fUnf Tafeln jetzt in der Pinakothek zu Miinchen, die Bekehrung des 

Mauritius durch den heiligen Era~mus darstellend, die sechste Tafel befindet 

sich in der Stiftskirche zu Aschaffenburg, ist ein Werk von grosser Bedeutung. 

- Lucas Cranach der Aeltere, 1472-1553, reprasentirt die ursprunglich frun

kische, dann sachsische Schule. Seine Bilder zeigen eine naive Lieblichkeit und 

Heiterkeit der Form und Farbe, weIche DUrer nicbt hat, dafUr fehlt Cranach 

aber der tiefsinnige Ernst und die Grundlichkeit des grossen NUrnbergers 



Einlcituug. 2. Obcrdeutsche und rheinische Malcrschlllc. 

ganz. Cranach ist der Maler der Reformation. Ein vorzUgliches Altarwerk 

von ihm befindet sich auf dem Hauptaltar der Stadtkirche zu Wittenberg. 1m 

Mittelbilde das Abendmahl, auf den FIUgein die Taufe und die Beichte dar

stellend, symbolisch fUr die neue Religionsrichtung. Cranach's Kunstweise 

zeigt sich von einer anderen Seite in einem Marchenbilde im gothischen 

Hause des Parks zu Worlitz. Ein gepanzerter Ritter sinnend auf einem 

Steine sitzend,. vor ihm drei nackte Jungfrauen, zwischen diesen Fi

guren ein Alter im Harnisch; die Fabel ist nicht zu entziffern. Venus

bilder von ihm sind haufig, allerdings ohne die Vollendung eines Tizian 

zu erreichen. Ais Naturalisten gelangen ihm historische Portrats und auch 

Thierbilder. Sein Sohn, Lucas Cranach der JUngere, halt an der Manier 

seines Vaters fest, ist aber noch weicher und sUsser. - Die oberdeutschen 

Schulen sind jedenfalls durch DUrer's Stiche und Holzschnitte beein

Busst, wie aIle deutschen Ktinstler dieser Zeit. Martin Schaffner aus Ulm 

(arbeitet von 1499-1535) hat zugleich den lebensfrohen Naturalismus der 

venetianischen Schule in si'ch verarbeitet. Seine Hauptbilder sind in der 

Munchener Galerie. Hans Baldung, genannt Grien, aus Gmund in Schwaben 

(t zu Strassburg 1552). Sein einziges erhaltenes Hauptwerk ist der grosse 

Hochaltar des MUnsters zu Freiburg im Breisgau, eine Kronung der Maria 

in einer Glorie im Mittelfelde darstellend. Hans Burgmaier von Augsburg 

(1473--1531) war ein Zeitgenosse DUrer's und mit ihm befreundet. Er steckte 

noch tief in der Spatgothik und wurde besonders als Zeichner fUr Holzschnitt

werke berUhmt. Seine Bilder, sonst nicht besonders werthvoll, zeichnen sich 

doch durch harmonische Farbung und ausgebildete Modellirung aus. Eins 

seiner besten Gemalde, jetzt in der MUnchener Pinakothek, stellt den heiligen 

Johannes auf der Insel Patmos in mitten einer sUdlichen Landschaft vor. 

Nicolaus Manuel (genannt Deutsch 1484-1530) aus Bern, in spaterer Zeit ein 

SchUler Tizian's, bringt die an die Geistlichkeit gerichtete Satire in seinen 

Bildern und Zeichnungen zur Geltung. Sein grosser Todtentanz, etwa 1514 

bis 1522 an der Kirchhofsmauer des Dominikanerklosters zu Bern in 46 grossen 

Fresken ausgefUhrt, ist nur noch in Kopien erhalten. Das Hauptmotiv ist 

hier nicht, \Vie bei Holbein, die Ueberraschung durch den Tod, sondern ein 

fratzenhaftes Spiel des Todes mit dem Leben; der prachtvolle landschaftliche 

Hintergrund dieser Bilder erinnert an die vel~etianische Schule. Die rheinischen 

und westphalischen Schulen dieser Zeit haben keine hervorleuchtenden Meister 

aufzuweisen. Johann Schoreel, ein kolnischer Meister, ist durch sein Haupt

bild «der Tod Maria» in der Pinakothek zu Munchen hauptsachlich bekannt. 

Johann von Calcar (t 1546 in Neapel) hat aus seiner deutschen Zeit eine An

zahl Bilder hinterlassen. Das Wichtigste sind die FlugeJ des Hauptaltars der 
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Kirche zu Calcar, Geschichten des alten und neuen Testaments hochst zart 

und anmuthig darstellend. - Der grosse deutsche Meister, der am Schlusse 

dieser Periode noch einmal alles Konnen in sich vereinigt und bereits in den 

nachstfolgenden Abschnitt hinUberdeutet, ist Hans Holbein der JUngere von 

Augsburg (geboren '497, stirbt ,543 in London). Aehnlich universell beanlagt 

wie DUrer, ein ganzer Renaissancemann und entschiedener Naturalist. Seine 

Madonna mit der Familie des Burgermeisters Meyer von Basel, in Darmstadt 

und Dresden, steht auf der Grenze des Kirchenbildes nach dem historischen 

Genre hin und seine grossen Leistungen, besonders aus seiner englischen 

Zeit, sind die historischen Portrats von unUbertrefnicher Wahrheit der Auf

fassLlng und geistreichen Freiheit der DurchfUhrung. In seiner Charakteristik 

wird nichts verhehlt, mit einem wahren Behagen scheint der KUnstler den 

Einzelcharakter, wie er wirklich war, dargestellt zu haben. So erscheint bei 

ihm Heinrich VIII. von England durchaus in seiner echten Gestalt als wol

IUstiger Despot. Andere Portrats konnen sich mit denen Lionardo's messen. 

Der Dekorationsstil der deutschen FrUhrenaissance zeigt in den Fallen, 

wo nicht Italiener, sondern einheimische Meister in Betracht kommen, eine 

naive Vermischung del' Renaissance mit der Spatgothik, von der sich erst 

Holbein der JUngere ganz frei macht. Eine schon erwahnte EigenthUmlichkeit 

dieser Vermischung ist, dass bereits in diesel' frUhen Periode die von Italien 

herUbergeholten Motive den Charakter der beginnenden Spatrenaissance tragen, 

wie man dies bereits in DUrer's grossen Ornamentkompositionen, der Ehren

pforte des Kaisers Maximilian (,5,5) und im Triumphwagen des Kaisers (,522) 

bemerken kann. Noch mehr ist der Uebergang zur Spatrenaissance bei Holbein 

bemerkbar, der aIle Stadien der bis dahin entwickelten italienischen Kunst 

durchlauft, alIerdings in einer sorglosen unbekummerten Weise, welche die 

eigene Freiheit des Schaffens durchaus wahrt. So sind Holbein's Fa~aden

malereien durchaus ohne Anlehnung an die gleichzeitigen italienischen Werke 

entstanden; seine Art, die Fa~aden durch gemalte Architektur-Perspektiven 

zu vertiefen, gehort ihm allein an und hat wieder den specifisch deutschen 

Zug einer kuhnen Phantastik. Die Polychromie der Spatgothik wird auf die 

Skulpturwerke dieser Zeit ohne weiteres Ubertragen, wie dies bereits gelegent

lich bei den Grabmalern der FrUhrenaissance erwahnt wurde. 

Das reich entwickelte Kunstgewerbe dieser Zeit erhielt seine Richtung 

durch die Thatigkeit der grossen Meister. DUrer, wie Holbein, gehoren so 

recht zu den Vertretern einer das ganz~ Leben umspannenden Kunst, die eine 

Grenze gegen das Handwerk gar nicht kennt. Das spate Mittelalter hinterliess 

dem Handwerk eine Tuchtigkeit des Konnens, wie sie spater niemals Uber

boten werden sollte. Die Erzarbeiten der Vischer'schen GiesshUtte in NUrn-
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berg sind bereits erwahnt, unter diesen der Baldachin des Grabmals fUr den 

Kardinal Albrecht von Brandenburg in Aschaffenburg vom Jahre 1536. Ein 

Altar in vergoldeter Bronze vom Jahre 1516 findet sich in K6ln in der Drei

konigskapeIle des Doms, die Ornamentik in der Ublichen Vermischung gothischer 

mit Renaissanceformen. In den PrachtrUstungen und Waflen iibertrifh die 

deutsche Arbeit die aIler Ubrigen Lander. Das Aetzen in MetaIl war erst im 

Anfange des 16. Jahrhunderts zu Nurnberg erfunden, hiermit verband sich eine 

reiche Tauschirarbeit, das Einschlagen von Flachornamenten in edlen MetaIlen. 

Augsburg wurde der Hauptplatz fUr die Kunstschmiedearbeiten, von hier 

gingen die kostbaren RUstungen in aIle Lander. Die Werke der Goldschmiede

kunst nehmen einen hohen Rang ein und bleiben ebenfaIls in den Hauptformen 

gothisch. Beispiele sind die in dieser Zeit gefertigten StUcke des Ltineburger 

Rathssilberzeugs, jetzt im Berliner Museum; das Osculum pacis im KaIner 

Domschatz u. a. Von dem Reichthum der plastischen Holzarbeiten giebt die 

Wandtafelung des Kapitelsaals in MUnster, von Johann Kupper 1544-1552 im 

Stil der FrUhrenaissance ausgefUhrt, einen bedeutenden Begriff; nicht minder 

der Holzausbau des Saales im Rupprecht'schen Hause in NUrnberg, hier in 

Verbindung mit gemalter Polychromie. Eine Anzahl von Schranken und 

anderen M6belstUcken, meist noch mit spatgothischer Polychromirung, haben 

sich im Privatbesitz und in den Museen erhalten. 

Einen ganz unUbersehbaren Schatz kunstlerischer Erfindung bieten die 

Stiche der Ornamentmeister und gewinnen den grossten Einfiuss auf das 

Schaffen der Zeitgenossen und der Folgenden. Um nur einiges zu erwahnen: 

DUrer (Albrecht), der Triumphbogen fUr Kaiser Maximilian, 92 Tafeln in Holz

schnitt, erste Ausgabe von 1522 und 1523; Flatner (Peter) von NUrnberg, 

Ornamentstiche, gedruckt in ZUrich bei Rudolf Wyssenbach 1549; derselbe die 

Kopfleisten und Initialen in dem Werke: Imperatorum romanorum omnium 

orientalium et occidentalium etc. anna 1559. Aldegrever (Heinrich), sehr zahl

reiche Ornamentstiche von 1522-1553 herausgegeben; Brosamer (Hans), Kunst

bUchlein etc. durch Jansen Brosamer zu Fuld an den Tag gegeben. Dann 

sind die theoretischen Schriften DUrer's zu beachten: DUrer (Albrecht), Under

weysung der messung, mit dem zirckel und richtscheyt, in Linien, ebnen und 

gantzen corporen. Niirnberg 1525; derselbe De symmetria partium in rectis 

formis humanorum corporum libri. NUrnberg 1532; derselbe De variatate 

figurarum et Hexuris partium ac gestibus imaginum, NUrnberg 1534; derselbe 

Pictoris et architecti praestantissimi de urbitus, arcibus, casteIlisque condendi 

etc. Parisi is 1535 mit Holzschnitten. 

In der Schweiz kam der erste Impuls del' Renaissancethatigkeit von 

deutscher Seite und wurde erst nach der Mitte des 16. Jahrhunderts von 
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direkten italienischen Einfltissen liberflligelt. In Basel findet sich am Portal 

des kleinen Rathhaushofs um 1540 ein Anklang an oberitalienische Stilisirung, 

wie sie aber auch in ganz frtiher Zeit' bereits in Deutschland vorkommt. 

Die ostlichen europaischen Lander kommen derzeit ftir die Entwickelung 

der Renaissance noch nicht in Betracht; es ergiebt sich hier eine bedeutende 

Verspatung der stilistischen Bewegung. 

In der Kunst, wie in der Litteratur, zeigt sich in den Niederlanden, 

mit dem Beginne des 16. Jahrhunderts, ein breites btirgerliches, auf allgemeinen 

W ohlstand gegrtindetes Behagen. Die Verbindungen der Meistersinger, die 

Rederijker-Kammern wahlen an Stelle der alten romantischen, nun mit Vor

liebe patriotische und auch satirische Stoffe. Die Renaissance dringt etwa um 

1520 ein, macht aber dann bald, besonders auf dem Felde der mit ausser

ordentlicher Vorliebe gepflegten Malerei, ganz bedeutende Konzessionen an 

die Nachfolge der Italiener. Die Skulptur, sich an die Malerei anlehnend, ist 

nur sparlich; aber doch in einigen ganz bedeutenden Werken vertreten und 

zwar ebenfalls durch die Italiener beeinflusst. Anders verhalt es sich mit der 

Baukunst; in dieser herrscht die Spatgothik noch sehr lange, ahnlich wie in 

Deutschland, und lasst sich in den Hauptanordnungen von der neuen Richtung 

wenig stOren. Der erzbischofliche Palast in Ltittich, nach 1505 begonnen, 

zeigt noch eine ganz ungeschickte Mischung der gothischen mit Renaissance

formen, die Saulen von Franz Borset aus Llittich sehen aus, als waren sie 

den Ornamentstichen der deutschen Kleinmeister nachgebildet. -Das Gildehaus 

der Fischer zu Mecheln, nach den Planen Rombout Keldermans, ist ein ganz 

spatgothisches Gieb~lhaus, nur in den Ftillungen tiber den Arkaden aussert 

sich in der Behandlung der Figurenornamentik der Einfluss der Renaissance. 

Ein zweites Gildehaus der Fischer «zum grossen Lachs», \Vie das vorige am 

Quai au sel in Mecheln, um 1520 von Jan Borremanns von Brtissel erbaut, 

ist eben falls ein Giebelhaus, aber die in Sandstein ausgeftihrte Fa~ade ist 

ganz in gedrlickte Bogenarkaden auf Saulen aufgelOst. Die dorischen Saulen 

des Erdgeschosses auf einem Stylobat und liber den gedrtickten Arkaden

bogen Konsolen, welche Verkropfungen tragen. 1m ersten Stock jonische, 

am unteren Theile des Schaftes verzierte Saulen, im zweiten Stock korin

thische Saulen; also schon der ganze Apparat der Frlihrenaissance. Die 

Ornamentik, Seefabelthiere mit Figuren, im besten Frtihrenaissancestile. Un

organisch bleibt hier der, durch ein Hauptgesims mit Balustrade, welches die 

Fa~ade schliesst, abgetrennte Giebel. Ein Haus am Quai aux Herbes zu Gent, 

urn 1531 ftir die Schiffergilde erbaut: ist wieder ein spatgothisches in Sand

stein ausgefUhrtes Giebelhaus, nur in den Details und auch da nur in der 

Flachenornamentik mach en sich Spuren der neuen Stilisirung bemerkbar. 

EBE I. 6 
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Die Stadtwaagc zu Dcycntcl' yon 1528, in der hollandischen Art, yon Ziegeln 

mit abwechselnden Hausteinschichten erbaut, ist ganz spatgothisch mit ausge

kragten Eckthlirmen. Del' Perron mit Fl'eitreppe ist erst um Vieles spater. 

Auch in den Niederlanden dauert die Frlihrenaissance in der Architektur 

noch lange liber die Mitte des Jahrhunderts hinaus, mindestens bis in die 

achtziger Jahre des 16. Jahrhunderts. Das Rathhaus im Haag (1564-1565) 

bezeichnet den Hohepunkt der damaligen architektonischen Leistungen. Das 

Charakteristische ist die gemischte Ziegel-Haustein-Bauweise und die Bei

behaltung des Giebels, welcher allmahlich eine originelle antikisirende Aus

bildung erfahrt. - Die Skulptur liefert ein yortreffliches Werk in dem 1495 

durch Jan de Baker von Brlissel ausgeflihrten Grabdenkmal der Maria von 

Burgund, Gemahlin Kaiser Maximilian's in del' Liebfrauenkirche zu Brligge. 

1m Geiste der Splitgothik, aber von edler Lebenswahrheit in del' auf dem 

Sarkophage liegenden) vergoldeten Bronzefigur der Verstorbenen. Das Grab

mal eines Ritters von Oyeghem in S. Jacob zu Brligge, mit den Marmor

gestalten det Ehegatten und eines Tochterleins, zeigt die einfache Empfindung 

der heimischen Kunstweise. Die fast lebensgrossen Statuen Karl's V. und seiner 

Vorfahren, an dem prachtigen in Holz geschnitzten Kamin im J ustizpalaste zu 

Brugge vom Jahre 1529, sind ein tlichtiges Werk niederlandischer FrUh

renaissance. - Das kunstlerische Hauptgewicht dieser Epoche ruht auf der 

Malerei. Cornelius Engelbrechtsen aus Leyden (1468- 1533) ist durch ein 

Hauptwerk, im Stadthause zu Leyden befindlich, bekannt. Dasselbe war zum 

Altarbilde bestimmt und zeigt im Mittelbilde die Kreuzigung in weiter Land

schaft, auf den Seitenbildern das Opfer Abraham's und die Anbetung der 

ehernen Schlange, im Untersatze den todten Adam, aus dessen Leibe der 

Lebensbaum hervorwachst. Das Bild steht nicht hoch, weder im Kolorit noch 

in der Formgebung. Lucas von Leyden, der fabelhafte Luca d'Olanda der 

Italiener (1494-1533), fUhrt bereits einen genrehaften Stil in die heiligen Ge

schichten ein; von den vielen ihm zugeschriebenen Gemalden sind wenige als 

echt bezeugt, bekannter ist er durch seine Kupferstiche. Der bedeutendste 

niederlandische Maler dieser Zeit ist der Brabanter Quentin Messys von Ant

werpen (t 1529). Bei ihm lost sich die Strenge der alten Niederlander in eine 

milde Anmuth der ZUge und der Bewegung auf, sein Kolorit ist einfach und 

licht, auch im Detail fehlt der bisher Ubliche Prunk. Sein Hauptbild, frUher 

ein Altarbild der Kathedrale zu Antwerpen, jetzt im dortigen Museum, stellt 

im Mittelbilde eine Beweinung des Leichnams Christi dar, in fast lebensgrossen 

Figuren, von fast lionardesker Schonheit. Anmuthig he iter wird Messys in 

seinen Marienbildern; Maria als Himmelskonigin mit dem Christkinde von 

Engeln umgeben, jetzt im Haag in der Gallerie des Konigs; dann ein anderes 
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Altarblatt in der Peterskirche zu Lihnn, welches im Mittelbilde die heilige 

Maria mit dem Kinde und die Personen der heiligen Verwandtschaft zeigt. 

Ein ftandrischer Meister, Bernhard yon Orley (1489-1541), gilt als ein SchUler 

Raffael's. Sein jungstes Gericht, in S1. Jacob zu Antwerpen, geht bereits in 

die Absicht aut: dem Beschauer schone Formen in mannigfaltiger Entwickelung 

yorzufuhren. Johann Gossaert oder Mabuse (I47(}- 1 532) wird in seiner spateren 

Zeit bereits ein Nachahmer des italienischen Manierismus. Michael Coxic 

~ 1497- 1 592), spater ein SchUler Raffael's, hat keine besondcrc Selbstandigkeit 

erworben, er vereinigt in ziemlich ausserlicher Weise die ftandrische mit 

der italienischen Manier. Eine schone poetische Seite der nordischen Kunst 

ist die damals zuerst selbstandig auftretende Landschaftsmalerei. Joachim 

Patenier ist noch hart in dcr Ftirbung und UberfUllt seine Bilder mit allerhand 

phantastischen Bergformcn; dagegen ist Henri de Bles bereits harmonischer 

und ausgezeichnet in den heimlichen Waidiandschaften, die dann mit einer 

«Ruhe auf der Flucht» staffirt sind. - Die Innendekoration dieser Zeit ist von 

iippigster Pracht, besonders in den Holzschnitzereien. Der schon er\Yahnte 

holzgeschnitzte Kamin im Justizpalaste zu Briigge yom Jahre 1529, mit seiner 

zierlichen Renaissanceornamentik, ist davon ein Beispiel. Ein anderes be

deutendes Werk ist das StuhIwerk der grossen Kirche zu Dordrecht, 1538-1542 

yon Jan Terwen in Eichenholz geschnitten, in sehr klarer architektonischer 

Fassung, ohne gothische Reminiscenzen und sehr reicher Friihrenaissance

Durchbildung der Ornamentik, an venetianisches anklingend. Holland besitzt 

in dieser Zeit' eine bedeutende Fayencefabrikation in Nachahmung des chinesi

schen Geschirrs, aber auch in eigenen Kompositionen, durchweg weiss und 

blau gefarbt; eben so werden gefarbte Fliescn vielfach zur Bekleidung der 

Zimmerwande benutzt. In den Niederlanden, wie anderwarts, bildet die 
Thatighit der Kunststecher ein wichtiges Element zur Verbreitung der italieni

schen Formen; Alaert Claas, Lucas von Leyden und Cornelius Boos waren 

die ersten, welchc den neuen Stil adoptirten. Alaert Claas, Kunststecher, 

arbeitet zu Utrecht in den Jahren 1520- 1555. Sein Stil ist Friihrenaissance 

mit hauptsachlicher Venvendung der Pflanzenranke, er hat auch nach Alde

grever gearbeitet. Der schon genannte Lucas von Leydcn, Maler und Kunst

stecher, zeichnet bereits in einem sehr phantastischen Groteskenstil und biidet 

somit den Uebergang zur Spatrenaissance. 

England war dcr Tummelplatz fremder Klinstler, besonders hollandischer 

Maler; es sollen der Sage nach zu Holbein's Zeit an 150 dort gcwcsen sein. 

Das erste Werk der Renaissance in England ist das Monument fiir Heinrich VII., 

15 18 in der Abtei von Westminster, von Torrigiano, einem rein italienischen 

Meister errichtet. Etwa gleichzeitig das Monument der Grafin Richmond zu 
6* 
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Westminster, eben falls nach einer Zeichnung Torrigiano's ausgefUhrt, der sich 

dann bald darauf nach Spanien begab. Sonst werden noch an fremden 

Kunstlern genannt: Girolamo de Trevigi, Architekt und Ingenieur, Bartolomeo 

Penni als Maler, Antonio Toto (del' Anunziata) und als Bildhauer Benedetto 

da Rovezzano, wieder als Maler der Niederlander Gerard Horenbout. Die 

englischen Maler scheinen nur im Portratfach thatig gewesen zu sein, wie 

Andrew Wright, der Leibmaler des Konigs. Die Spatgothik blieb im Ganzen in 

der Architektur herrschend, auch die dekorativen Bildhauerwerke folgten noch 

dies em Stile. Noch zu Anfang des 16. Jahrhunderts entsteht das Grabmal des 

Richard Carrew in der Kirche zu Beddington als gothisches Wandgrab; dann 

der Sarkophag des Thomas Tropnell zu Corsham, der auch als Altar zum Messe

lesen benutzt wurde. Derselbe war ursprUnglich reich bemalt und vergoldet. - . 

Seit 1524 beginnt das Wirken des berUhmten Hans Holbein d. J. in England; 

ihm und Johann von Padua gebUhrt vor allen der Ruhm, den neucn Stil in 

England einheimisch gemacht zu haben. 1m Jahre 1549 entstand der Entwurf 

fUr das alte Somerset-House durch Johann von Padua. Dieser fUhrte manche 

Eigenheiten der frUhen venetianischen Renaissance ein, doch nicht ohne be

deutende Veranderungen. In dieser Zeit sind die ltaliener die zahlreichsten 

und vorherrschendstcn Meister, auch Holbein arbeitet jetzt ganz im Sinne der 

besten italienischen Hochrenaissance. Seine Arabesken sind Nachahmungen 

des Cinque-cento-Stils; in seinen verzierten Metallarbeiten, welche mit denen 

Cellini's in Parallele zu stellen sind, zeigt sich eben wie bei diesem der Be

ginn des Barocko's. 1m Jahre 1540 liefert Holbein den Entwurf zur Decke 

der koniglichen Kapelle im Palaste von St. James, ganz entsprechend den 

prachtigsten Mustern zu Venedig und Mantua. 1m Jahre 1554 stirbt der grosse 

deutsche Meister an der Pest, im ersten Regierungsjahre der katholischen 

Maria. Von Uebertragungen der Renaissanceformen durch die Kunststecher 

sind zu nennen: Bergamo (Stefano da) Wood-Carvings from the Choir of the 

Monastery of St. Pietro at Perugia 1535. (1m raffaelischen Dekorationsstile.)-

Mit dem Beginn des 16. Jahrhunderts hob die weltgeschichtliche Bedeu

tung Englands an; und dem frischcn LebensgefUhl dieser Periode entsprechend, 

gab man ihr die Devise «des lustigen Altengland's» (Merry Old-England). 

Der humanistische Idealismus brachte in dieser Zeit litterarische Werke hervor, 

wie Thomas Morus, Utopia 1515, das Ideal einer neuen Gesellschafts-Ver

fassung nach Platon. Die N achahmung der ltaliener in der Litteratur vertritt 

Sir Thomas Wyatt mit seinen Liedern und Balladen. 

Durch seine sUdliche Lage, sowie durch Sprache und Sitten, tritt Spanien in 

einen gewissen Gegensatz zu den eben in Betracht gezogenen nordlichen Liin

dem; aber es hat zugleich eine viel stark ere gothische Tradition \Vie Italien. 
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Eine andere Besonderheit Spaniens bildet die arabische Herrschaft, die erst am 

Ende des 15. Jahrhunderts (1492) in Granada, ihrem letzten Zuftuchtsorte, ge

stUrzt wird. Die christliche Litteratur war am Anfange des 16. Jahrhunderts noch 

eine durchaus nation ale, erst unter Karl V. geht Juan Boscan Almogaver zur 

Nachahmung Petrarca's Uber. Portugal geht ganz mit Spanien parallel. Die 

Kirche St. Cruz zu Coimbra, (1495~1521) von franzosischen Architekten erbaut, 

zeigt den Stil der dekorationslustigen Spatgothik. Erst unter der Weltmonarchie 

Karl's V. drang die italienische Renaissance in Spanien ein. 1m Jahre 1.527 

wurde als Anbau an die maurische Alhambra ein neues Renaissanceschloss be

gonnen, bis 156 I fortgesetzt, aber dennoch unvollendet gelassen. Dasselbe ge

hort wegen seiner Detaillirung bereits in die Spatrenaissance. Die Archi

tekten waren Spanier, Machuca und Berruguete, wie denn Uberhaupt die 

Renaissance hier so fort durch einheimische KUnstler, weIche theilweise selbst

standige Studien nach der romischen Antike gemacht hatten, in Angriff 

genommen wurde. Ein ebenfalls berUhmter maurischer Bau, die Moschee 

zu Cordova, nun in eine christliche Kirche venvandelt, erhielt auf Beschluss 

des Kapitels im Jahre 1528 einen Renaissanceeinbau durch den Architekten 

Herman Ruiz. Ein Chor und ein Sanktuarium wurden mitten in dem alten 

Gebaude errichtet. Das bedauernswerthe Unternehmen, von Karl V. getadelt, 

blieb dann liegen und wurde erst hundert Jahre spater vollendet. Bei Diego 

de Siloe, im Bau der Kathedrale von Granada (1529), ist eine Anlehnung an 

romische Architektur zu bemerken. Alonso de Covarrubias erbaut das Portal 

der Hauptfa<;ade am Alcazar von Toledo. Pedro de Valdclvira, die Kathedrale 

von Jaen, Diego Riano den Kapitelsaal der Kathedrale von Sevilla, Castanadas 

und Vallejo den Triumphbogen fUr Fernan Gonzalez in Burgos, Villalpando 

nach romischen Studien die Treppe des Alcazar von Toledo, Juan de Toledo, 

der Meister des vicekoniglichen Palastes in Neapel, baut in Madrid die Fa<;ade 

der Kirche de las Descalzas Reales. In den Jahren I 53 I~I 533 fuhren Alonso 

de Covarrubias und Alvaro Monegro den Eingang der neuen Kapelle in der 

Kathedrale zu Toledo im Renaissancestile aus. Als ein schones Werk der 

Holzschnitzerei ist das Stuhlwerk im neuen Chor der alten Moschee zu Cordova 

zu erwahnen, in zehn Jahren von Piedro Diego Cornejo mit vollendeter 

Meisterschaft gearbeitet. Sonst bewahrte die dekorative Skulptur hier denselben 

Charakter einer naiven Vermischung des Spatgothischen mit den Elementen 

der Renaissance, mindestens bis in die ersten Decennien des 16. Jahrhunderts. 

Das erste, in reiner Renaissance ausgefUhrte Werk, das Grabmal Ferdinand's 

und seiner Gemahlin Isabella in der Kirche des Schutzengels zu Granada, ein 

grosser Marmorsarkophag, au f dessen Deckel die Statuen der Verstorbenen 

ruhen, ist vermuthlich von einem Italiener ausgefUhrt. Das Monument des 
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Infanten Don Juan, in der Thomaskirche zu Avila, wurde sogar nach Zeich

nungen des Domenico Alessandro Florentin in Italien gearbeitet. Giovanni 

da Nola, der grosse neapolitanische Dekorations-Bildhauer, fUhrte das Grabmal 

des Herzogs von Cardona (t 1532) fUr die Franziskanerkirche zu Belpuch in 

Arragonien aus. Alvaro Monegro und Alonso de Covarrubias schlossen sich 

dem neuen Stile in dem Monumente fUr Enrique II. in der Kathedrale von 

Toledo an. - Die spanische Malerei im Anfang des 16. Jahrhunderts wird 

von der italienischen beeinfiusst, wenn auch Luis de Morales, el Divino (I SOC) 

bis 1590), der spanische DUrer, wie er wohl genannt wird, niemals in Italien 

war. Bedeutend ist Morales im Ausdruck eines speciell spanischen, gewaltsamen 

religiosen Affekts, der das Leidende, Bekummerte, den Schmerz des dornen

gekronten Christus, oder den Jammer der Mater dolorosa mit Vorliebe hervor

hebt, ganz verschieden von den anmuthigen Andachtsbildern des Perugino. 

1m Louvre zu Paris sind von Morales eine Kreuztragung, ein Eccehomo und 

eine Pieta; im Museum zu Madrid Bilder ahnlichen Inhalts; auch in der 

Kathedrale und anderen Kirchen von Badajoz. Zwei vortrefHiche spanische 

Maler dieser Zeit, Pablo de Aregio und Francesco Neapoli folgen dem Vorbilde 

Lionardo da Vinci's in ihren Bildern des Hochaltars der Kathedrale von 

Valencia (I 506). Die Apostelgestalten in einem dieser Bilder sind ganz im 

Geiste des Abendmahls zu Mailand behandelt. Herman Yafi!!z, um 1531 

arbeitend, soll ein SchUler Raffael's sein, ahmt aber ebenfalls den Lionardo 

nacho Seine Hauptwerke befinden sich zu Cuenca. 

Ueberblickt man noch einmal die Resultate der unter italienischem Ein

flusse in den Ubrigen europaischen Landern in den ersten funfzig Jahren seit 

dem Eindringen der Renaissance erfolgten Kunstentwickelung, so findet man, 

dass die Eigenart dieser Lander, besonders der nordischen, keineswegs auf

gehoben und in eine unbedingte Nachahmung der Italiener ausgeartet ist. 1m 

Gegentheil; es entstehen nur da, \Yo die Spatgothik noch in kraftiger BIUthe 

steht, Werke von grosser, allgemeiner Bedeutung. Allein aus dieser gesunden, 

Uberlegten, den nordischen Geist in cler Hauptsache bewahrenden Kunstweise, 

welche von dem fremdher EingefUhrten nur einzelne Elemente in ent

sprechender Umbildung aufnimmt, entspringt das kUnstlerische We sen, welches, 

in jedem Lande verschieden, jedesmal mit Recht als «nationale Renaissance» be

zeichnet wird. Das fahrende Volk der italienischen Kunstler hinterlasst in den 

transalpinischen Landern manches schone Werk von lokaler Bedeutung und 

F olgewirkung, aber es sind immer nur einheimische KUnstler, denen es gelingt, 

dem vollen Ausdruck der besonderen Volksphantasie Entsprechendes zu 

schaffen und fortzubilden. Auf dem Gebiete der Architektur sind es in dieser 

Periode die Profanbauten, welche den Hohepunkt des Erreichten darstelIen, 
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und zwar gehort das Hauptwerk, das grossartige Schloss Chambord von 

Meister Pierre N epveu, F rankreich an. Das Schloss gehort gewissermassen zu 

den Schopfungsbauten, indem es in seiner Art, in der Verbindung des mittel

alterlichen Feudalbaues mit den antiken Formen, ein UnUbertroffenes darstellt, 

lind deshalb bis auf die modernste Zeit hinab als AnknUpfungspunkt gedient 

hat. Es ist ganz charakteristisch, dass ein Profanbau die beste Architektur

leistung der Epoche ist und dass der neue Stil auf den Kirchenbau vorlaufig 

fast gar keinen Einfluss hat. Die christliche Tradition kann an den yom 

Humanismus aufgebrachten Formen, an einer Nachahmung der Antike, welche 

noch als bewusster Gegensatz zur Romantik auf tritt, keine GenUge finden. -

In Deutschland liegen die grossen Leistungen, welche neben der hochsten 

BlUthe der italienischen Hochrenaissance ihren eigenthUmlichen Werth be

haupten, auf dem Felde der Malerei. DUrer und Holbein sind die grossen 

Meister, mit denen die heutige Kunst noch zu rechnen hat. An DUrer's Tief

sinn, an seiner deutschen Treue und Wahrheit in der Wiedergabe der Idee, 

wird man sich immer erquicken und bei ihm, im Gegensatze zu einer akade

mischen, dem Volke fremdgewordenen Kunst, den SchlUssel zum Geheimniss 

des echt VolksthUmlichen such en mUssen. Holbein ist besonders der Aus

gangspunkt unserer neuesten kunstgewerblichen Bestrebungen geworden. 

Irgend welche gesetzlich abzuleitende Grunde fUr den grossen Vorzug, den 

'die deutsche Malerei der ersten Renaissanceperiode vor der sonstigen nor

dischen genie sst, sind nicht anzufUhren. In diesem FaIle tritt das allein Mass

gebende der schon weiter oben betonten Einzelwirkung des einzelnen genialen 

Meisters klar zu Tage und ",irft ein scharfes Licht auf die Art, wie sich das 

Neue in der Kunst von jeher entwickelt hat. Man hat gelegentlich, halb 

tadelnd, auf das Uebergewicht des Individuellen in der spateren italienischen 
Kunst hingewiesen und bemerkt, dass sich in Folge desselben die Kunst

geschichte in Kunstlerbiographien <mflose, aber das hiermit gegebene Element 

der zufalligen individuellen Begabung einer allerdings immer im Hauptrahmen 

der geistigen Zeitstromung bteibenden Originalitat, bildet wirklich den Normal

zustand einer kraftig vorschreitenden Kunst, und nicht das Schule machende, 

die Facher zum System ausweitende N achtreterthum. - Von originellen An

fangen, die sich erst in der spateren Periode zur Vollendung auswachsen, ist 

noch die Landschaftsmalerei der Hollander zu nennen, als eine Gattung, die 

jetzt zum ersten Male fUr sich den Ausdruck tief poetischer Empfindung 

erreicht. 
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Fig. I. Buste \Iichelangelo's von Lorenzi 

(nach seinem Grabmal in S. Croce in Florenz.) 

ALLGEMEINE UEBERSICHT DER EPOCHEN. 

So etwas wie Ehrfurcht muss wohl Jeden Uberkommen vor der un

versiegbaren Schaffenskraft des Menschengeistes, \Venn er die Kunst auf ihrem 

Wege bis zu der schwindelnden Hohe begleitet hat, in der sie am Anfange 

des 16. Jahrhunderts gipfelt und nun, da kein Ausweg mehr moglich scheint, 

als der jahe Absturz, weil weder ein Beharren noch eine Steigerung moglich 

ist, dennoch wieder eine unendliche vielfach verschlungene Kene originaler 

Neubildungen vor sich sieht. Dies scheinbar Unmogliche bewirkt das Ins

lebentreten eines neuen Ideals, des malerischen Prinzips, welches, aile Zweige 

der bildenden Kunst durchdringend, als machtige Ursache eine Epoche lrischer 

Entwickelung einleitet und, mit elementarer Gewalt die Fesseln der Tradition 

sprengend, nie geahnte BIUthen zur Entfaltung bringt. Nur in Italien, dem 

die Renaissance kein kunstlich eingepropftes Reis war, sondern ein natUr

licher aus dem Stamme der nationalen Ueberlieferungen herauswachsender 

Zweig, nur aus der hier Fertig und hoch vollendet dastehenden Kunstweise 
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konnte die Umbildung zu der Stilart, die wir Spatrenaissance nennen und 

welche die Entwickelungsstufen des Barocks bis zur Neuklassik in sich begreift, 

erfolgen. 

Dem modernen Geiste entsprechend, der jeder kraftvollen Individualitat 

ihren eigenen Weg gestattet, war es «ein» Mann, der grosse Florentiner Michel 

Angelo Buonarroti, der das Riesenwerk zunachst auf seine eigenen Schultern 

nahm und das neue Kunstprinzip in alle Gebiete des Schaffens einfUhrte. Nicht 

aus theoretischer, aber aus tie fer philosophischer Ueberzeugung, in einem alle 

NebenrUcksichten beiseite setzenden leidenschaftlichen Streben nach Verwirk

Ii chung und Losung der einzig wahren Probleme einer Kunst, deren GenUgen 

aus der bewussten Freude an der sinnlichen Erscheinung einer hohen Natur 

fliesst, geht Michelangelo titanentrotzig daran, die bisherige Kunstwelt aus den 

Angeln zu he ben. Der Anspruch auf unbedingte Freiheit der kUnstlerischen 

Phantasie, das ausschliessliche Beachten rein dem Kunstkreise angehorender 

Absichten verbleibt seiner Schule als Vermachtniss ihres Grunders und unter

scheidet sie sehr zum Vortheil von manchen neuesten Schulen, welche schatten

haft aschgrauen Theorien folgend, den Genuss an der realen Erscheinungswelt 

erst auf dem Umwege des Begriffs herausdestilliren; wie denn beispielsweise 

Neugriechen und Neugothiker die konstruktive Zweckmassigkeit als alleinigen 

Urgrund der Kunstform hinstellen mochten. - Die Spatrenaissance lOst die 

Stilfrage in poetisch-kunstlerischem Sinne, sie sucht einzig nach dem richtigen 

Gedanken, urn dem realen Stofle das ideale Geprage der Zeit aufzudrucken 

und dies Streben ist ihr fUr verschiedene Zeiten und verschiedene Volker ganz 

meisterhaft gelungen. 

Die Spatrenaissance wird deshalb mehr als irgend eine andere vorher

gehende Stilform zur universellen Kunst. Wenn in antiker Zeit alle Kultur 
urn das Becken des Mittelmeers gravitirt, im Mittelalter nur Europa und West

asien in Betracht kommen, so werden jetzt bald alle Welttheile in geistigen 

Bezug gebracht. In der That ist die Spatrenaissance der erste Kunststil, der 

sich Uber die ganze Erde verbreitet; in den neu entdeckten Kontinenten 

mindestens soweit, als der kolonisirende Schritt des Europaers vordringt. Aber 

die Universalitat der Spatrenaissance artet nicht in Uniformitat aus, sie versteht 

zu spezialisiren; da ihr die Freiheit der Phantasie und der Ausdruck des Zeit

geistes unverbrUchliches Prinzip ist, so gewinnt sie eine hinreichende Beweg

lichkeit, urn mit den verschiedensten geistigen Stromungen in Kontakt zu bleiben 

und den EigenthUmlichkeiten der verschiedenen Nationen gerecht zu werden. 

- Erst in neuester Zeit wieder, seit man es aufgegeben hat nach einer all

gemein gUltigen Muster-Zwangsjacke fUr die Kunst zu suchen, und nach dem 

-fragt, was jede Nation an Unterscheidendem fUr sich geleistet hat, muss man 
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ganz naturlich zur Spatrenaissance zurUckkommen; denn die besten Leistungen 

aller nationalen Renaissanceepochen gehoren in ihr Gebiet. Uebrigens steht 

das Hervorheben der nationalen Besonderheiten, welches man als einziges 

Mittel urn der Kunst neue Nahrung zu geben erkannt hat, durchaus in keinem 

unlOsbaren Gegensatze zur Bildung eines Weltstils, zu einem Ziele, nach dem 

der moderne Geist zu drangen scheint. Vielleicht, dass die Besonderheiten 

einst zu Schulnuancen heruntersinken; aber vorlaufig hat es damit noch gute 

Wege, die Unterschiede im Denken und Fuhlen der Nationen sind vorlaufig 

noch zu gross, urn 'nicht deutlicher erkennbare Spuren in der bildenden Kunst 

zu hinterlassen. 

Den ersten Abschnitt der italienischen Spatrenaissance (1530-1580) 

fUllt Michelangelo mit seinen Zeitgenossen und direkten Nachfolgern ganz aus. 

Michelangelo's Einfiuss auf die Umgestaltung der Architektur ist eigenthUmlich 

bedingt durch den Umstand, dass er kein schulmassig gebildeter Architekt war 

und deshalb in seinen Bauwerken, was die Einzelheiten anbelangt, Profile und 

dergleichen, die ihn wenig interessirten, keineswegs mustergultig ist. Er wird 

«unrein», wie die Puristen sagen, wenn er die fremde Autoritat der Antike, 

die Verhaltnisse der vielstudirten und als unerlasslicher Kanon hingestellten 

Ordnungen verlasst; ~ber diese stilistischen Freiheiten sind gewollt und ent

halten die Keime des Neuen. Wie er in seinen Figuren mit den Proportionen 

des menschlichen Korpers oft frei genug schaltete, urn das ihm vorschwebende 

Hochste, sogar das Ubermenschlich Damonische zu erreichen, so wollte er es 

auch in der Architektur; die Massen sollten ihre eindringliche Sprache 

sprechen, unbeirrt von irgend welch en anti ken Regeln. FUr das Gelingen 

dieser Absicht Michelangelo's ist die allerschonste Kontur seiner Kuppel von 

St. Peter ein vollgUltiger Beweis. - Vignola, der schulgerechteste Architekt, 

gehort einmal als Complement zu Michelangelo und dann als fUr die Folge

zeit massgebender Theoretiker in diesen Kreis. Palladio sucht noch das 

Wesen der Antike nach vitruvianischer Regel ins Moderne zu Ubersetzen, 

muss aber der Freiheit seiner Erfindungen wegen und weil dieselben schon die 

Keime zu der spatesten Phase der Spatrenaissance, dem Klassizismus am Ende 

des 18. Jahrhunderts, vorbilden, zu den Meistern der Spatrenaissance gezahlt 

werden. Direkte SchUler Michelangelo's waren: Vasari und Ammanati in Florenz, 

dann Alessi, der Baumeister des modernen Genua, Pirro Ligorio und Giacomo 

della Porta in Rom. - In der ganzen Bildhauerei def Spatrenaissance ist Michel

angelo wie der erste, so auch der grosste, die ganze erste Entwickelungsfolge 

zeigt neben ihm keinen grossen selbststandigen Meister. Montelupo und della 

Porta sind nur die von seinen Ideen erfUllten SchUler, arbeiten so gar meistens 

nach seinen EntwUrfen. Sogar sein fiorentinischer Nebenbuhler und wider-
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williger Nachahmer Bandinelli folgt, allem Striiuben zum Trotz, dem Triumph

\yagen des grossen Meisters und Cellini gewinnt nur in der dekorativen 

Skulptur eine eigene Bedeutung. -- Die Nachfolge der Malerschulen, welche 

in der Bildhauerei der Spiitrenaissance zum Prinzip wird, zeigt sich bereits in 

Vincenzo Danti, cincm andercn Florentiner, und in den SchUlern 1. Sansovino's, 

Girolamo Campagna und Danese Cattaneo, welche ihre Motive den Decken

bildern der Sistina oder den Malercien der spatercn Venetianer entnehmen. 

Die Neapolitaner, Giovanni da Nola an der Spitze, sind in ihren Schopfungen 

Racher und dekorativ befangener. Prospero Clementi in Reggio gehort zu 

den direkteren Nachahmern Michelangelo's, ebenso Bart. Ammanati in Florenz, 

letzterer nur ausserlich im Sinne eines Bandinelli. Ein vortrefflicher Nach

ahmer Michelangelo's und zugleich der erste grosse Dekorator der Zeit, der 

es verstand die Bildhauerei zu grosser einheitlicher Wirkung mit der Archi

tektur zu verbinden, ist derFlamander Giovanni da Bologna. In diescr Art 

gehoren besonders seine Brunnengruppen zu den schonsten Schopfungen einer 

grossartig dekorirenden Bildhauerei. Sein in die LUfte entschwebender Merkur 

und seine Reiterfigur Cosimo's I. zahlen Uberhaupt zu den vorzUglichsten 

modernen Skulpturwerken. - Auch in der Malerei hatte Michelangelo durch 

seine gewaltig imponirenden, gedankentiefen und zugleich architektonisch 

richtig abgestuften Gewolbmalereien in der Capella Sistina des Vatikans, sowie 

durch sein ebendaselbst befindliches Wandfresko «das jungste Gericht», seine 

jede traditionelle Schablone verschmahende Schopferkraft be wiesen, und damit 

das Fundament fUr eine neue Entwickelung gelegt. Indess zehrt zunachst die 

Skulptur von den in den Malwerken Michelangelo's unerschopflich ausge

breiteten Ideen und Motiven. Die Malerei der Spatrenaissance geht zunachst 

von dem Vorbilde Coreggio's aus, \,on seinen zum ersten Male die reale 

Untensicht gebenden Glorien, von seiner raumlichen Vcrwirklichung des Ueber

irdischen und entwickelt auf Grund dieser Neuerungen eben falls einen bis 
dahin unbekannten malerischen Stil. Das Beiseitelassen des kirchlkh Tra

ditionellen hatte Coreggio mit Michelangelo gemein, aber seine kUnstlerische 

Absicht ging nicht auf das Gewaltige, sondern auf die hochste Anmuth, die 

in ihrer Art ebenfalls damonisch ",irkt. Auch die spateren Venetianer, Paolo 

Veronese an der Spitze, brachten eine neue Seite des beginnenden Naturalismus 

hinzu, in dem Abschlitteln der historischen Fesseln, in ihrem Ideal, welches 

darauf hinausging, in jedem Ereignisse eine in ungehemmtem Jubel geniess~nde 

Menschheit zur Darstellung zu "ringen. Gleichzeitig beginnt, hervorgerufcn 

durch die weiten Raumschopfungen der Baukunst der Spatrenaissance, eine 

neue Schule der Monumentalmalerei, von den BrUdern Zuccaro vertreten, 

welche sich bemUht, den hierdurch hervorgerufenen AnsprUchen an eine 
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prachtvolle Dekoration zu genUgen. Dass diese Schule endlich der SchneU

malerei huldigen und dam it bei der geforderten grossten Leichtigkeit des Pro

duzirens etwas yon der Gewissenhaftigkeit der Detailbildung einbUssen musste, 

darf man kaum erstaunlich finden; liieser Mangel ist als nothwendige Voraus

setzung ihrer erstaunlichen Leistungsfahigkeit hinzunehmen. - In der Deko

ration, diesem allen Zweigen der bildenden Kunst gemeinschaftlichen Felde, 

macht die \'on der Antike abgeleitete Groteske einer anderen Art zu verzieren 

Platz. Der Rahmen gewinnt an selbstandiger Bedeutung und bildet sich 

zunachst als architektonischer Einschluss des Mittelfeldes zur Cartouche urn, 

zu einem neu erfundenen Gliede des dekorativen Systems. - Unleugbar 

gewinnen jetzt die Bauten an harmonischer Einheit des Stils, denn die Deko

ration folgt weit mehr als frUher den an das Gesammtbild zu stellenden 

Forderungen. In die Skulptur fuhren die BiIdhauer Cellini und. Gio\,. Bologna, 

zum Ersatz fUr das einigermassen verdrangte vegetabilische Rankenwerk, die 

Masken und Fabehhiere ein, und zwar mit einem bis dahin unbekannten 

Humor. Die grossen Stuckatoren nehmen das Moti\' del' neuen, mit tigUrlichen 

Zuthaten geschmUckten Rahmbildung auf und bereiten der dekorirenden Malerei 

die festbegrenzten Felder, auf welche sie nun zum Vortheil der architektonischen 

Gesammtwirkung beschrankt bleibt. - Nicht minder protitirt das Kunstge

werbe von diesen neuen plastisch dekorativen Elementen, und fUr das weite 

Gebiet der Prachtgerathe und Gefasse bleibt nach dem Vorgange Cellini's 

der jetzt gefundene Stil fUr aUe Folgezeiten massgebend. 

In Frankreich findet der Stil der Spatrenaissance durch die von Rosso 

und Primaticcio gegen 1532 begrUndete Schule von Fontainebleau Eingang, 

fast gleichzeitig mit der in Italien erfolgten Umbildung der Formen. Diese 

Epoche der franzosischen Kunst, wahrend der Regieningszeiten Henri IL, 
Charles IX. und Henri III. dauernd, von den Franzosen selbst vorzugsweise 

als Zeit der «nationalen Renaissance» bezeichnet, konnte auch insgesammt als 

Epoche der Catharina de' Medicis benannt werden; denn diese, die Kunst

traditionen ihrer Familie fortsetzende Florentinerin, als Gemahlin Henri II. im 

Jahre 1533 nach Frankreich kommend, starb erst 1588 und libte fortdauernd 

den machtigsten Einfluss auf die Entwickelung der KUnste. Es ist vermuthlich 

das Verdienst dieser Frau, wenn in Frankreich die Fortbildung der Renaissance 

einen so energischen Verlauf nimmt, wie in keinem anderen der nordischen 

Lander. Die grossen und zahlreichen Schlossbauten dieser Zeit streifen bereits 

ganz den gothischen Charakter ab; und die sUdlichen F ormen, wie die terrassen

tormigen AbschlUsse der Baumassen, kommen durch die unter Michelangelo's 

Einflusse stehenden Klinstler der Schule von Fontainebleau in fast libertriebener 

Weise zur Gehung .. Indess macht sich das national franzosische Element doch 
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wieder geltend; denn obgleich der gothische Spitzgiebel niemals wieder zum 

Vorschein kommt, so findet der nordische Charakter in der Wiederaufnahme 

der steilen Dachformen, in der besonders betonten Ausbildung der hohen 

Rauchessen, in der innigen Verbindung der Fas:ade mit dem Dache selbst 

durch in dieses einschneidende Aufbauten, wie Dachluken und Flachgiebel, 

dennoch einen entschiedenen Ausdruck. Ein ganz originell franzosischer, die 

Hauptanordnungen beherrschender Zug giebt sich in der Auflosung der Bau

massen in einzelne Pavillonbauten zu erkennen und schliesslich gewinnt auch 

das Detail durch die franzosischen RenaissancekUnstler Bullant, Lescot, Goujon, 

de l'Orme ein specifisch nationales Geprage. In dieser Periode steht in 

Frankreich die Baukunst voran unter allen Zweigen der bildenden Kunst, und 

besonders erreicht die arcl;1itektonische Dekorationskunst, welche Skulptur und 

Malerei zur Mitarbeiterschaft heranzieht, einen sehr hohen Grad der Vollendung. 

Gelegenheit dazu gab eine ganz kolossale Baulust, die sich durch die fort

dauernden bUrgerlichen Kriege nicht beirren liess. In der Zeit von 1515 bis 

1570 wurden allein etwa vierundzwanzig SchlOsser von der Bedeutung 

Chambord's und Anet's gebaut. - Auf die franzosische Skulptur Ubte 

Primaticcio, der Hauptmeister von Fontainebleau, einen nachhaltigen aber 

unvortheilhaften Einfluss. Derselbe gehorte als Bildhauer zu den manierirten 

ausserlichen Nachfolgern Michelangelo's; er bildete seine Figuren Uberschlank 

und in gesuchter Grazie. Auf diesem falschen Wege folgten ihm seine 

franzosischen Nachahmer Goujon und Pilon und erreichten deshalb in der 

Freiskulptur nicht mehr, als etwa die Hohe eines Cellini. Indess sind diese 

Meister in der dekorativen Bildhauerei ganz vortrefnich und zeigen im Zu

sammengehen mit der Architektur einen hohen Grad der Vollendung, wie es 

ihre Reliefarbeiten lind die bekannten Karyatiden des Goujon im Schweizer

saal des alten Louvre crkennen lassen. Auch in der Malerei iibertragen die 

Manner der Schule von Fontainebleau, Rosso, Primaticcio und dell' Abbate 

ebenfalls ,eine neue Richtung. Rosso besonders erscheint durch seine zahlreich 

angebrachten VerkUrzungen als unter dem Einflusse Michelangelo's stehend, 

wahrend Primaticcio mehr als Nachfolger Giulio Romano's auftritt. Die 

Franzosen Cousin und sein SchUler Freminet folgen entschiedener dem Rosso; 

denn das « W eltgericht» des ersteren im Louvre zeigt eine Anhaufung von 

Aktstudien in der ausserlichen N achahmung der michelangelesken Manier, wie 

sie etwa der gleichzeitige Franz Floris in den Niederlanden Ubte. Die Klein

kUnste und das Kunstgewerbe gelangten in dieser Peri ode der franzosischen 

Kunst zu bedeutender BIUthe. In Gauthier erhielt Frankreich seinen ersten 

bedeutenden Kupfer-stecher, in Bernhard Palissy seinen ersten grossen Fayence

kUnstler. Hieran schliessen sich die mustergUltigen Fayencen des Schlosses 
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Oiron in Poitou, die in ihrer Art nicht wieder erreichten Limogeemaillen des 

Pierre Courtois fUr das Schloss Madrid. Auch der Bronzeguss liefert bedeutende 

Arbeiten und die Kunsttischlerarbeiten dieser Zeit sind unUbertreft1ich. Die 

franzosische Kunst erhalt in dieser frUhen Zeit bereits ein so Uberwiegend 

klassisches Geprage, von dem sie niemals wieder freigeworden ist; wie es 

ahnlich in keinem anderen nordischen Lande vorkommt und sich auch nir

gends anders so konsequent fortsetzt. Man hat deshalb gelegentlich die fran

zosischeRenaissance als eine sklavische Nachahmung der Antike getadelt, 

aber dieser Vorwurf geht offenbar zu weit, obgleich man vielleicht bedauern 

muss, dass die originelleren Bestrebungen der echt nationalen FrUhrenaissance 

unter Franz I. in ihrer Fortbildung durch das Eintreten der ersten Klassik 

unter Henri II. abgeschnitten wurden. 

Ganz verschieden von der franzosischen gestaltet sich in derselben 

Periode die deutsche Kunstentwickelung; obgleich auch diese durch die italie

nische Spatrenaissance bedingt wird, so bleibt doch der fremde Einftuss im All

rcmeinen mehr auf das ausserlich Dekorative beschrankt. Die Hauptanlage der 

deu~schen Bautcn bleibt noch immer gothisch und behalt den charakteristischen 

Spitzgiebel, der nur mit Renaissancedetail versehen wird; ebenso behalt der 

nordisch eigenthUmliche Erker den durchaus mittelalterlichen Aufbau, allerdings 

mit einer zierlichen Renaissanceskulptur umhUllt. In Deutschland sind es weniger 

die grossen furstlichen SchlOsser, als die bUrgerlichen W ohnhausbauten, welche 

dcn eigentlichen Stil der Deutsch-Renaissancc zur Ausbildung bringen und zwar 

in verst1indiger Schlichtheit wegen des Vorwiegens des bUrgerlichen Elements. 

Wahrend es sich frliher oft urn tioemdartige Renaissance-DekorationstUcke 

gehandelt hatte, welche gothischen Gebauden eingesetzt wurden, kommen jetzt 

ganze in sich harmonische Werke des neuen Stils zur Ausflihrung, und damit 

wird der direktc italienische Eintiuss schwacher, als er jemals zur Zeit der Frlih

renaissance war. - Namcn von gross en Meistern der Kunst dieser Epoche sind 

allerdings in Deutschland nicht so hliutig als in Italien und in Frankreich, wegen 

des schon oben hervorgehobenen, meist blirgerlichen Charakters del' Bauten. 

Der Eintritt der Stilveranderung verspatet sich in Deutschland, denn erst in den 

flinfzigcr Jahren des 16. Jahrh. machen sich an den Werken der dekorativen 

Skulptur, an Altaren und Grabmalern die F ormen der Spiitrenaissance mit 

Voluten, Cartouschen, durchschnittenen Giebeln und dergleichen geltend, wah

rend die reine Pflanzenarabeske allmtihlich verschwindet. Etwa cin Jahrzehnt 

spiiter zeigen auch die Bauten denselben veranderten Stil, obgleich das gothische 

Masswerk noch oft daneben in Anwendung bleibt. Eine sehr eigenthlimliche 

SteHung beansprucht in dieser Periode der Otto-Heinrichsbau des Heidelberger 

Schlosses, Ende der scchziger Jahre ausgeflihrt, liber dessen Urheberschaft 
EB E 1. 
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nichts Sicheres ermittelt ist. Der Bau ist ganz im Geiste der aus Italien 

herubergebrachten Spatrenaissanee erfunden; aber in einer originellen nordisehen 

Fassung, so dass an einen italienisehen Arehitekten nieht zu denken ist. Viel

leicht war der Bildhauer Alexander Colin aus NUrnberg (nieht aus Meeheln) 

der Erfinder; denn die Ornamentik des Hauptportals zeigt die Cartousehe in 

freier phantasievoller Verbindung mit Blattwerk und FigUrliehem, ohne die 

Spur eines Anklangs an die trockene niederlandische Besehlage-Ornamentik. 

An der Grenze der Epoehe, den Uebergang zum nordisehen Baroekstile bildend, 

stehen Wendel Dietterlin und Elias Holl. Der Erstere, als Ornamentiker, zeigt 

sich in seinen bekannten Stichen bereits ganz in einer fessellosen Phantastik; 

wahrend der Baumeister Elias Holl in Augsburg sein berUhmtes Rathhaus, 

abgesehen von dekorativen Einzelheiten, noeh ganz in den festen, klar ab

gewogenen F ormen der Spatrenaissance errichtet. Die deutsche Bildhauerei 

cler Epoche findet ihre Bethtitigung, wie schon fruher, an den Grabmalern. 

Das grossartige Denkmal fUr Kaiser Maximilian in der Hofkirche zu Innsbruck 

wird erst jetzt von dem schon genannten Alexander Colin vollendet. In 

MUnchen und Augsburg herrschen die Hollander aus der Schule des Giovanni 

cia Bologna, der berUhmte Hubert Gerhard und Peter de Witte, der Maler und 

Dekorationskunstler, und bringen ausgezeichnete Werke zu Stande. Dagegen 

erscheint die deutsche Malerei sehr dUrftig und unter den Meistern dieser Zeit 

befindet sich kein einziges grosses Talent. Auch an wahren Macenaten ist 

Mangel, wie denn Kaiser Rudolf II. seine Kunstliebe bereits als Sammler der 

Werke alterer Meister und nicht mehr dureh neueAuftrage beweist. Die grossen 

Leistungen cines DUrer und Holbein scheinen ganz in Vergessenheit gerathen 

zu sein, nur die Portratmalerei findet an den Hafen einige Schatzung. Der 

kunstliebendste Hof war damals in MUnchen, hier malten Christoph Schwarz 

und 10hann Rottenhammer in der Weise der spateren Venetianer und eben

falls der Niederlander Peter de Witte. Der Letztere kommt auch in seiner 

SteHung als Kunstintendant fur die Gesammtordnung der Bauten in Betracht; 

sein Einfluss erstreckt sich zugleich auf Architektur, Bildhauerei, Malerei und 

Dekoration. Der Bronzeguss findet hauptsachlich in MUnchen, Augsburg und 

NUrnberg tUchtige Vertreter. Die Arbeiten in Edelmetall, besonders grosse silber

vergoldete Pokale, werden durch den nUrnbergerMeisterWenzel1amnitzer in be

sonders prachtvoller Weise ausgefUhrt. DieKunststeeher de Bry,Amman, Wechter 

und Flynt verbreiten in Deutschland die Ornamentmotive der Spatrenaissance; 

ebenso Wenzel Dietterlin, dessen phantastische Erfindungen bereits grosstentheils 

dem Barockstil angehoren. In der Dekoration macht sich zugleich eine reiche 

Polychromie als Erbtheil aus der Spatgothik geltend und verleiht den Werken 

der Stein- und der Holzskulptur lebensvollen Ausdruck und erhohten Glanz. 
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Die schweizerische Kunstrichtung dieser Zeit schliesst sich zwar enger 

an Italien an, als dies mit der deutschen der Fall ist; aber sie nimmt doch 

nicht die strenge franzosische Klassizitat an. In den dekorativen Werken, wie 

in den berUhmten Oefen, gehen die Meister der Schweiz ganz mit der deut

schen Richtung parallel. 

In der Baukunst der Niederlande macht sich, ahnlich wie in Deutschland, 

eine Verspatung im Eindringen der Renaissance bemerkbar; denn diese tritt in 

den Niederlanden erst nach der Mitte des 16. Jahrhunderts schopferisch auf 

und steht deshalb, mindestens was das Ornament anbelangt, so fort Ullter dem 

Einflusse der italienischen Spatrenaissancekunst. Man kann sogar bemerken, 

dass der neue dem Arabeskenwesen ~ntgegengesetzte Cartouschenstil durch 

Bos, de Vriese und die Floris eine eigenthlimlich niederlandische Nliancirung 

erhalt, welche spater von bier aus auf die Kunst der anderen Lander uber

tragen wird. Eine Parallele mit deutscher Entwickelung ergiebt sich fUr die 

Hauptformen der niederlandischen Architektur; in dies en bleibt eben falls die 

gothische Tradition noch lange binaus massgebend; besonders bleibt auch hier 

der steile Giebel ein Hauptmotiv aller architektonischen Bildungen. Speziell 

fUr Holland charakteristisch wird ein eigenthlimlicher Haustein-Ziegelstil, bei 

dem die Ziegel keine gleichgliltige FlachenausfUllung bilden, sondern in 

ihrer Vertheilung darauf berechnet sind, durch den Wechsel mit den anders 

gefarbten Sandsteintheilen eigenthlimlich zeichnend zu wirken. Derselbe poly

chrome Mischstil macht sich spater auch in Frankreich geltend, wabrend in 

Deutschland nichts ahnliches zu bemerken ist. - Die niederlandische Bildhauer

schule musste schon bei Gelegenheit der deutschen Kunst Erwahnung finden, 

sie ist dekorativ von Bedeutung und folgt den Spuren des grossen Flamanders 

Giovanni da Bologna, der seiner Kunstrichtung nach ganz der italienischen 
Schule angehort. Ebenso italienisch ist die niederlandische Malerei dieser Zeit, 

als deren Hauptvertreter Franz Floris, ein ausserlicher Nachahmer des Raffael 

und des Michelangelo, gelten kann. Ais echt nationale Leistung muss aber die 

neue Genre- und Landschaftsmalerei der Niederlander anerkannt werden, denn 

diesen geblihrt unzweifelhaft der Ruhm, die genannten Kunstgattungen zuerst 
zur Bllithe gebracht zu haben. Bereits mit Peter Breughel dem Aelteren findet 

die Stimmungsmalerei, die schon fruher in die Historie und das Kirchenbild 

eingedrungen war, im Genre ihr eigenthumliches und berechtigtes Gebiet. Die 

Bauernscenen Breughel's sind ein gesunder Protest gegen die gespreizten Affekte 

und gesuchten Allegorien, welche allmahlich anfingen sich breit zu machen. 

In England entwickelt sich die sogenannte Elisabetheische Renaissance 

in den sechziger Jahren des 16. Jahrhunderts unter dem gleichzeitigen Ein

flusse der Hollander und Deutschen, indess waren die hol1andischen Klinstler 
7' 
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hierbei am st1irksten betheiligt. Die Nachbildung italienischer Modelle wird 

seltener, dagegen geben die Stiche Dietterlin's, sowie anderer deutscher und 

hollandischer Kleinmeister, die Muster. In der Baukunst stehen gothische und 

rein italienische Bauten noch unvermitteltneben einander. Gelegentlich greift 

wieder der Entwurf des Schlosses Longleat (1570), von Johann von Padua, auf 

die Nachbildung frUherer italienischer Formen zurUck. Malerei und Bild

hauerei haben noch keine nationale Selbstandigkeit erlangt. 

Die spanische Architektur nimmt einen starken Anlauf zum Klassischen, 

etwa wie die franzosische unter Henri II., und der spanische Hauptvertreter 

dieser Richtung ist Juan de Herrera, der SchUler Juan de Toledo's. Spater 

setzen die zahlreichen SchUler Herrera's diese Richtung fort. Der Bildhauer 

Berruguete, ein SchUler Michelangelo's, Architekt, Bildhauer und Maler, fUhrt 

den Skulpturstil der Spatrenaissance in Spanien ein. Seine Malwerke haben 

ebenfalls fast ganz die Richtung der romischen Manieristen. 1m weiteren Laufe 

der Zeit wenden sich die spanischen Maler der Nachahmung der spateren 

Venetianer zu. 

Ein zweiter Abschnitt der Spatrenaissance umfasst den Zeitraum von 

1580 bis 1630 und bildet die erste Entwickelungsstufe des Barockstils. 

Der Ursprung dieser Stilneuerung, des sogenannten Barockstils, ist wieder 

in ltalien zu suchen, und verbreitet sich von hier sehr schnell, innerhalb 

weniger Jahre, Uber ganz Europa. Auch diese Fortbildung des Stils im malc

rischen Sinne ist unzweifelhaft auf die durch Michelangelo gegebenen An

regungen zurUckzutuhren und bedeutet, besonders in der Baukunst, ein noch 

entschiedeneres Hervorbrechen des kunstlerischen FreiheitsgefUhls, ein noch 

kuhneres Verachten der traditionellen Regeln, als dies schon bei den Zeit
genossen und unmittelbaren Nachfolgern des grossen Florentiners zu bemerken 

war. Vignola und Palladio, obgleich yom Geiste Michelangelo's berUhrt, waren 

doch noch entschiedene Nachahmer der Antike geblieben, entweder in der 

Beachtung der Verhaltnisse in den sogenannten Ordnungen, oder in der Wieder

gabe der Hauptdispositionen. Die jetzt blUhende Architektenschule seit Ligorio, 

della Porta, Fontana, Maderno und Rainaldi in Rom, Scamozzi in Venedig und 

anderer tritt die Erbschaft des grossen Bahnbrechers Michelangelo in freierer 

Weise an. Wie bei ahnlichen Vorgangen ofter zu bemerken, so scheint es, 

als ob erst in dieser spateren Generation der Geist des Meisters recht zur Wirkung 

kame. Man verwendet nun die Theile des antiken Bauschema's, unbe

kUmmert um ihre Herkunft und ursprungliche tektonische Bedeutung, rein als 

Kunstmittel und der aus dieser Aufiassung nothwendig hervorgehende, ver

anderte Stil ergiebt das, was man spater Ubereingekommen ist als «Barockstil» 
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zu benennen. In diesem herrscht der Freihcit ungeachtet kcine WillkUr, denn 

aIle Bildungen stehen unter der strengen KontrolIe eines tiefgehendcn, folge

richtigen kUnstlcrischcn Gefiihls, das nicht irren kann, selbst wenn es leiden

schaftlich nach N eucm und im modernen Sinne Vollendeten ringt. Dic 

Forderungen an das kUnstlerisch Wirksame sind alIerdings andere geworden; 

man tindet Behagen an ciner Steigerung des Malerischen und LebensvolIen 

und verfallt deshalb in ein gelegentliches Fortissimo der Formen, welches 

sich durch die Begleitung der Hauptsaulcn und Pilaster durch mehrere halbe 

und Viertelpilaster und einc diescn Bewegungen folgende, oftmalige Verkropfung 

dcr Gebalke, Gesimse und Sockel ausspricht. - Besonders gliicklich bethatigt 

sich die neue Stilfassung an grossartigcn und mustergiltigen Palastbauten; 

aber auch in den Kirchenfa~aden kommt dic Lust, rein nach kiinstlerischen 

Absichten zu komponircn, hochst vortheilhaft zur Geltung. 

Ein ganz dem inneren Wesen des Barockstils entsprechcndes Streb en ist 

auf die Schopfung grosser, stimmungsvoller Riiume gerichtet, und in der That 

liegen auf diescm Felde seine hochsten, von keiner anderen Stilrichtung Uber

troffenen Leistungen. Eine Anzahl neuer Kunstmittel wcrden fUr diesen Zweck 

erfunden, einmal die perspektivische Schcinerweiterung der Raume, daIm die 

Beleuchtungseffekte, indem man dcn Wechsel hcller und dunkler Partien 

kiinstlerisch zu venyerthen weiss. AlIerdings solI nicht gelaugnet werden, 

dass man in der Uebertreibung dieses Strebcns gelegentlich zu ganz opern

hat ten Effekten gelangt. - Zugleich mit diesen architektonischen N euerungen 

beginnt auch in der Malerei die Herrschaft eines neuen Stils. Die Weitraumig

keit der Bauten, besonders der Kirchen, verlangte eine wirkungsvolle, moglichst 

prachtige Darstellung der heiligen Geschichten, zugleich fUhrte das ent

sprechcnde Streben nach Begreiflichkeit der DarstelIung und erhohtem Formen
reiz zum Naturalismus und zu einer bis an die Grenze des Moglichen ge

steigerten Wiedergabc des Aflekts. Die Schule von Bologna bequemte sich 

am Meisten, diesen von architektonischer Seite an die Malerei gestellten For

derungen und musste deshalb im Prinzip vom Stile Coreggio's abhangig 
werden. Die bolognesischen Caracci's lastcn in diesem Sinne die grossartig 

malerisch dekorativen Aufgaben der Zeit. Auch die anderen Malerschulen, 

die mailandische, die florentinische folgen denselben Anregungen. Besonders 

machtig pflanzt sich aber die Nachfolge der Schule von Bologna fort und 

bringt die berUhmten Meister Guido Reni, Domenichino, Albani u. a. hervor. 

Noch energischer, in naturalistischem Sinne, erscheint das We sen der neapolitani

schen Schule mit M. A. da Caravaggio an der Spitze und findet ebenfalls eine be

deutende Nachfolge. - Der Uebergang von dem malerischen zum Dekorationsstil 

dicser Epoche ergiebt sich von selbst, denn in der neuen Gewolbmalerei feiert 



102 Allgemeine Uebersicht. II. Abschnitt. Franzosischer Barockstil. 

zugleich die Dekorationskunst ihre hOchsten Triumphe. Anfangs begnligt sich 

der Barockstil mit einfacher Ornamentirung seiner kolossalen Tonnengewolbe 

und Kuppeln durch architektonische Gliederungen, aber bald reisst das Vorbild 

der sixtinischen Decke Michelangelo's und der Kuppeln Coreggio's alles mit 

sich fort. Man strebt Uberall nach diesen hochsten Effekten und die Stuckatur 

muss sich auf die Einrahmung der Gemalde beschranken. Jetzt erst kommt 

die in der 'Vorigen Periode aufgekommene Cartousche als glanzende Rahmung 

recht zur Entwickelung. In der frUl)eren Peri ode zeigte der Cartouschenstil 

noch einen trockenen starren Ausdruck und wie in Holz geschnittenen Formen, 

jetzt erscheinen diese aus weicherem Stoff gebildet, in ganz fiUssigen Kon

touren und in inniger Verbindung mit dem FigUrlichen. Die malerische 

Arabeske, wie sie jetzt etwa Poccetti in Florenz behandelt, verbindet sich in 

geistreicher Weise mit der Cartousche. Ueberdem bekommt alles einen 

grossen Massstab und erscheint in lebhafter, sogar leidenschaftlicher Bewegung 

begriffen. - Die Skulptur bleibt hinter dem wunderbaren Aufschwunge 

der Malerei zuruck, auch wenden sich die grossen Talente mit Vorliebe der 

letzteren zu. Unter den Bildhauern dieser Zeit, den Nachahmern Michel

angelo's und Giovanni da Bologna's, findet sich kein grosser Mann. 

Die erste franzosische Barockperiode geht der Zeit nach so ziemlich mit 

der italienischen parallel; sie beginnt mit der Regierungszeit Heinrich IV. und 

herrscht hauptsachlich unter Louis XIII. Du Cerceaux, Duperac, de Brosse; 

Lemercier sind die grossen franzosischen Architekten dieser Zeit. Aber es ist 

nicht mehr der italienische Einfluss allein, der sich geltend macht, sondern es 

erscheint als gleichzeitig einwirkend die durch Rubens eingefUhrte flamandische 

breite und schwere Modifikation der Renaissance. Auch die oft vorkommende 

gemischte Bauweise aus Ziegeln und Hausteinen, bei der ,vie in den 
hollandischen Mustern, die Ziegel mit Absicht auf malerische Wirkung ver

wendet werden, giebt zu eigenthUmlichen Bildungen Anlass. In der Hauptan

ordnung herrscht unverandert das franzosische Pavillonsystem und die Ver

bindung der Fa<;aden mit den steilen Dachern durch in diese einschneidende 

Aufbauten giebt jetzt mehr als frUher Gelegenheit zu kUhnen und reizvollen 

Architekturbildern, wie sie sich in den Anlagen der Landsch15sser besonders 

bemerkbar machen. Der Einfluss des italienischen Barockstils tritt auch in 

den franzosischen Kirchenfa<;aden auf. 1m Detail findet oft die grosse, weich 

modellirte niederlandische Cartousche Verwendung; ausserdem tritt in der 

Behandlung der Bossagen ein speziell nordischer Zug hervor, und zwar gleich

zeitig in Frankreich, den Niederlanden und in Deutschland, es ist die Musterung 

und Diamantirung und das speziell franzosische Vermoulu der Quaderschichten 

und FUllungen. - In der franzosischen Skulptur wird eine gewisse Ermattung 
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bemerkbar. Der Bildhauer Simon Guillain ist zwar das Haupt einer anselll1-

lichcn Schule, welche Sarrazin und die beiden Augier's fortsctzcn, aber zu 

wahrem Leben kommt die Skulptur erst wieder spater durch die Schule 

Bernini's. - Die franzosische Malerei folgte nach dem Erloschen der 

Schule von Fontainebleau dem in Italien aufkommenden Naturalismus. 

Fn!minet, Dubois, Toussaint-Dubreuil waren die berUhmtesten Maler der Re

gicrung Heinrich's IV. Rubcns gewann durch seinen Gemalde-Cyc1us im 

Luxembourg, aus dem Lebcn der Maria de' Medicis, cinen bedcutenden Ein

Huss. Ebenfalls wurden die Portrats des Flamanders Porbus in Frankreich 

schr geschatzt. Ein Vcrtreter der franzosischen Genremalcrei, ciner Gattung, 

die spater unter Louis XIV. wieder verschwindet, ist der durch seine Stiche 

cigener Ertindung beriihmte Jaques Callot. - Die Dekoration des Innern erhebt 

sich unter Louis XIII. zu einem gewisscn feierlichen Pompe, hierin die Epoche 

Louis XIV. vordeutend. Marmor, Gold und farbige Malcreien auf hell em 

Grunde bilden an Wtinden und Decken ein prachtvolles Ensemble, welches. 

bereits wieder. in der Detaillirung ein Zurlickgehen auf das Klassische be

merkcn lasst. Dies wird bewirkt, indem man den malerischcn Stil der 

ratlaelischen Loggicn wicdcr aufnimmt, so dass sich in manchen Wand

dckorationcn keine Spur mchr von barockem Detail zcigt. - Die Kleinkiinstc 

und das Kunstgewerbe bllihten fort, besonders gab das letztere in einzelnen 

Zweigen zu vortrefflichen Leistungen Gelegcnheit. Die Damaszirung in Eisen 

und Stahl fand in Coursinet einen berlihmten Vertreter, der Bronzcguss blicb 

in Uebung und die Emaille-Malerci lieferte ganz vollendete Gemaldc. Die 

Teppichweberei ;vurde unter Heinrich IV. sehr gepHegt, man ahmte dic oricn

talischen Teppiche nach und die Handrischen Gobelins. Auch die Stein- und 

Medaillenschneiderei fand unter Heinrich IV. in Frankrcich Eingang und wurdc 
durch KUnstler \Vie Coldore und den berUhmten Dupre ausgcUbt. 

Deutschlands Kunstleben zeigt in dicser Epoche keincn starkcn einheit

lichen Charakter. Der Barockstil ciringt hier sehr rasch von Italien ein, aber 

cr verbrdtet sich sporaciisch und bringt nur einzelne dekorative Elementc zur 

Gehung. Die Hauptanordnung der Bauten bleibt oft genug noch gothisch, 

ebenso die Protilirungen, und damit verbindet sich dann die neue barocke 

Ornamentirung. Der steile Giebelbau wird beibehalten, aber die Behandlung 

des Kontours wird lebendig bis zum Phantastischen. Die Quader-Rustika zeigt 

vielfach die malerisch behandelten Diamantirungen und Musterungen. Ins

gesammt ergiebt sich aus dieser Verbindung des barocken Details mit den 

gothischen Hauptformen der Bauten eine Stilniiance, die man wahl als 

«nordisches» Barack bezeichnen darf und welchc sich nur in Deutschland und 

den Niederlanden tindet. Ein charakteristischcs Beispiel diescr Art giebt die 
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Universitatskirche in WUrzburg. Es kommen auch schon Ordenskirchen vor, 

welche ganz im italienischen Barockstile durchgebildet sind, wenn daneben 

der grossen Masse nach der Stil der Deutsch-Renaissance fortdauert. Die Bau

thatigkeit dieser Zeit, bis zum Beginn des dreissigjahrigen Krieges und selbst 

noch wahrend der erst en Periode desselben, ist eine sehr reiche, denn Deutsch

land befand sich damals in seinem hochsten W ohlstande. Der geschilderte 

Gesammtcharakter der deutschen Baukunst dauert bis zum westphalischen 

Frieden fort. - Die deutsche Skulptur hat nach 1580 bedeutend an Origi

nalitat verloren, denn die Nachahmung der Italiener und besonders der 

romischen Schule wird allgemein herrschend, und der Mangel an selbststandigen 

Talenten in Deutschland hat die vermehrte Berufung von Auslandern, Italienern 

und Niederlandern zur Folge. Die kirchliche Plastik zeigt einen starken Zug 

ausserer Verweltlichung. Die Prunkgrabmaler sind fUr die Steinskulptur der 

Zeit immer noch das ergiebigste Feld. Historische Portratfiguren im Kosttime 

der Zeit werden derb und tUchtig wiedergegeben. - Die Malerei tritt in Nord

deutschland besonders durftig aut~ immer noch als Nachahmung der ramischen 

Manieristen. Eine Oase in der WUste bildet die mit den Leistungen der 

Caracci's und der Niederlander auf diesem Gebiete zugleich aufkommende 

Landschaftsmalerei des Elzheimer in Frankfurt. - Die Dekoration der Innen

rliume dieser Zeit ist sehr reich, besonders an Holzschnitzereien mit reicher 

Polychromirung und Intarsien, damit verbinden sich after Reliefeinlagen in 

Alabaster und eingesetzte Bilder. 

Die Kunst der Schweiz folgt noch immer den deutschen Anregungen. 

Auch hier liussert sich der Barockstil hauptslichlich im dekorativen Detail, 

wie an den Holzschnitzereien .und den grossen glasirten Thonofen zu be

merken ist. 
In den Niederlanden bildet sich, wle m Deutschland, eme nordische 

Abart des Barockstils, welche fUr die Hauptbauformen noch die Formen der 

Spatgothik festhalt, aber dieselben mit der reich en Hulle phantastischer und 

naturalistischer Barockformen umkleidet. Indess gewinnt der steile Giebel hier 

zuerst eine typische Renaissanceform und erhlilt durch den Ublichen Ziegel-Hau

steinstil eine besonders originelle Auspragung. Das echte italienische Barocko, 

das in der niederlandischen Form auf den Rubens'schen Einfluss zurUckzufUhren 

ist, kommt aber erst in der nachsten Epoche zur Geltung, denn Rubens selbst 

erfuhr bereits den Einfluss des Borromini, eines der tonangebenden Meister 

dieser spateren italiimischen Entwickelungsstufe. Dagegen gehort Rubens als 

Maler ganz in diese Epoche, muss als solcher vielleicht als der erste seiner 

Zeitgenossen betrachtet werden und Ubt einen bedeutenden Einfluss auf die 

gesammte Malerei seiner Zeit. Dureh ihn und scinen grossen SchUler, Van 
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Dyck, erblUht der flandrischen Malerschule ihre goldene Zeit. Auch in del' 

damals neuen Landschaftsmalerei, die von Jan Breughel und Paul Bril zu einer 

gewissen Hohe gebracht wird, tritt Rubens als Maler der Stimmung kraftig 

tordernd auf. Einzelne seiner Landschaftsbilder sind in dieser Hinsicht, in 

del' Wiedergabe des Licht- und Luftelements, von ganz wunderbarer Wirkung 

und verschaflen dem Beschauer den Mitgenuss eines fabelhaft poetischen Da

Seit1S. Neben der grossen flandrischen Malerschule nimmt die hollandische 

eine ganz unabhangige nationale Entwickelung in del' streng realistischen 

Wiedergabe der Lebenswirklichkeiten. Der grosse hollandische Meister ist 

Franz Hals mit seinen Portrtits von geistreichster Auffassung und vollendeter 

Wiedergabe der Natur. 

In England hart die Elisabetheische Renaissance gegen Ende der Regie

rung Jacob's I. auf; die Holltinder Jansen und Chrismas sind in der Architektur 

die letzten Vertreter dieses Stils. Bei der Fa,ade von Northumberland-House 

(Strand) solI Chrismas die Stiche Dietterlin's benutzt haben. Endlich bewirkt 

Inigo Jones durch den Bau von Whitehall eine vollstandige Revolution auf 

dem Gebiete der englischen Baukunst, allerdings nicht nach der Seite des 

Barocko hin, sondern in einer Wiederaufnahme der klassizistischen Spat

renaissance des Palladio. Diese Vorliebe fUr das griechisch-romische Alterthum 

ist jetzt und spater sehr bezeichnend fUr die englische Kunst und drUckt ihr 

dauernd den Stempel des Besonderen auf. In der Malerei und Bildhauerei 

entwickelt sich auch in dieser Zeit kein eigenthUmlicher englischer Stil. 

Der Einfluss des Barocko ist bis Ende des 16. Jahrhunderts in Spanien 

noch wenig zu bemerken. In der Architektur herrscht noch immer die 

klassizirende Schule des Herrera. - In der Malerei folgen die Meister der Schule 

von Valencia, Juan Ribalta, Espinosa und Orrente der italienischen von den 

Caracci's ausgehenden Weise. Dasselbe ist mit Pacheco, Roelas und Herrera 

el viego, welche der Schule von Sevilla angehoren, der Fall. Die Schule yon 

Madrid mit Carducho und anderen schliesst sich speziell den Florentinern an. 

In Dtinemark macht sich schon sehr frUh ein ausschweifendes Barocko 

geltend; ein Beispiel dieser Art giebt der Thurm del' Borse, der ganz 

phantastisch aus spiralformig zusammengewundenen Drachenschwanzen ge

bildet ist. 

Der dritte Abschnitt der Spatrenaissance, von 1630 ab, wird in Italien 

durch Bernini eingeleitet und dauert, als z,veite Phase des italienischen Barock

stils, bis urn 1730. Ein wesentlicher Unterschied dieser neuen Stilepoche gegen 

die frilheren ergiebt sich daraus, dass die Ubrigen europtiischen Lander nun 

nicht mehr so unbedingt den italienischen Anregungen folgen; besonders 
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macht sich Frankreich gegen Ende des I7.1ahrhunderts selbstlindig und uber

nimmt von da ab die FUhrerrolIe fUr ganz Europa. 

Bernini, der als individueller Schopfer der zweiten Phase des italienischen 

Barockstils angesehen werden muss, wiederholt als universeller Kunstler undKraft

genie noch einmal den Michelangelo, allerdings nur in einem geringeren Grade; 

denn ihm fehlt so\\'ohl die damonische Ueberkraft, als die reine ki.instlerische Ab

sicht des grossen Florentiners. Zwar ist die kUnstlerische Begeisterung Bernini's 

sehr bedeutend, aber es mischt sich derselben ein theatralisches Wesen bei, 

nicht frei von dem Haschen nach Augenblickseffekten, nach ausserlichem Glanz 

und Hoflingsehren. - D~e Malerei wird in dieser Epoche ganz zum Ausdrucke 

des Zeitideals, und Skulptur wie Baukunst sind gezwungen ihr zu folgen. In 

der Architektur sollen jetzt die Bauglieder durchaus das leidenschaftlichste 

Leben wiederspiegeln. Das, was frUher die mitverbundene Ornamentik, der 

bildnerische Schmuck leistete, den Ausdruck des Dynamischen und zwecklich 

StimmungsvolIen, sollen nun auch die Bauglieder fUr sich vollbringen. Die 

Giebel beginnen sich zu brechen und zu rollen, selbst die Profile schwingen 

sich nach allen Richtungen, die baulichen Fun.ktionen der Glieder kommen 

gar nicht mehr in Betracht, und damit ist die Renaissancearchitektur etwa an 

dem Punkte angekommen, wie seiner Zeit die Spatgothik; nur ist die Ursache 

cine ganz verschiedene, denn damals handelte es sich urn ein Uebertreiben der 

technischen Fertigkeiten, jetzt urn Ausschreitungen der kunstlerischen Phantasie. 

In der That muss man zugeben, dass die malerischen Extravaganzen des fort

geschrittenen Barocks dennoch Resultate einer wirklichen Kunst sind; denn 

die Absicht geht auf das Erzeugen einer gewollten Stimmung und diese wird 

mit durchaus monumentalen Mitteln erreicht. - Die Dekoration des Innern 

ergeht sich in kostbaren Materialien und erreicht mindestens cine prachtige, 

farbige Wirkung. Der angenommene Grundsatz, stets auf die perspektivische 

Wirkung im Grossen hinzuarbeiten, machte die Vervielfachung der tragenden 

Glieder nothwendig und diese scheinbare Vertiefung fUhrte dann folgerichtig 

zu den geschwungenen Fa<;aden des Borromini. Die Hauptmeister dieses 

neuen Stils sind in Rom, einmal die grossen N ebenbuhler Bernini und 

Borromini, dann Cortona, Algardi, Rainaldi, Carlo Fontana, Antonio de Rossi 

und andere; im Ubrigen Italien Longhena, Guarini, Silvani und luvara. An 

den romischen Palasten machen sich die Uebertreibungen des entwickelten 

Barockstils am wenigsten bemerkbar und es ist Uberhaupt auffallend, wie sich 

hier die alten guten Traditionen ohne auffallende Unterschiede durch Jahr

hunderte hindurch fortsetzen. Die am meisten charakteristischen Beispiele des 

Stilwechsels bieten die Kirchenfa<;aden und auch das neue Dekorationswesen, 

jetzt erst von Pater Pozzo in ein System gebracht, beherrscht hauptsuchlich 
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den Kirchenstil und wird erst spater auf Profanwerke libertragen. Das 

malerische Grundprinzip des Barockstils musste auf eine reiche, farbige 

Dekoration hindrangen und es begannen deshalb, namentlich in den Jesuiten

kirchen, die kostbaren Inkrustationen mit Marmoren aller Farben, mit Halb

edelsteinen und anderen kostbaren Stollen. Nur eine derbe und augenfallige 

Plastik konnte sich diesem Reichthum gegenUber behaupten. Indess beansprucht 

die Malerei der Decken und Gewolbeflachen als kUnstlerisches Dekorations

mittel den allerersten Rang, sie fUllt den ganzen gegebenen Raum und schafft 

ihren Kompositionen einen neuen idealen Aufenthalt, welcher eine scheinbare 

F ortsetzung der Architektur bildet. - Als wirksamer F aktor ist die Bau

gesinnung dieser Zeit, welche zu den entstehenden Prachtschopfungen die 

Mittel bietet, nicht zu unterschatzen; sie ist eine durchaus grossartige, wie 

sich dies an Haupt- und Nebenwerken, besonders auch an grossartigen 

Treppenanlagen, zur Verbindung Offentlicher Platze, in Dispositionen kund 

giebt, die in einer strenger empfindenden Zeit nicht so gllicklich hatten 

getroffen werden konnen. Entsprechend dem allgemeinen Kunstinteresse ist 

die sociale Stellung der Kunstler eine sehr beglinstigte. Vielleicht ist nie 

wieder ein Klinstler von Konigen und FUrsten so auf dem Fusse der Gleich

heit behandelt worden, wie es Bernini geschah. - Der jetzt in Italien auf

kommende Skulpturstil, von nun an der einzig herrschende in ganz Europa, 

folgt ebenso wie die Architektur, dem neuen malerischen Prinzip. Ganz im 

Gegensatze zur vorigen Peri ode tauchen jetzt wieder grosse bildhauerische 

Talente auf und wenn man darauf verzichtet, die Leistungen dieser MUnner 

mit der Antike zu vergleichen, sondern gerechterweise den Standpunkt fest

halt, dass es die vornehmste Aufgabe der Kunst jeder Zeit ist, den jeweils 

herrschenden Geist monumental zu verkorpern, so wird man den jetzt zu 

Stande kommenden Werken die Anerkennung ihres Werths nicht versagen 

konnen. Bernini selbst ist ais Bildhauer mit allen den charakteristischen 

Eigenheiten dieser Epoche ausgestattet. Sein N aturalismus befahigte ihn 

besonders fUr die freie und grossartige Gestaltung des historischen Portrats. 

Auch die Darstellung des Affekts in einer von der damaligen Malerei 

abgeleiteten Weise, ist eine wichtige Seite der berninischen Kunst. In seinen 

Gruppen giebt er stets eine Auffassung des Moments, den Abschnitt einer 

Handiung und dies Prinzip dehnt sich sogar auf seine allegorischen Figuren 

aus. Die Glorien und Extasen, der grosse Vorwurf der Malerei dieser Zeit, 

wurde von' Bernini ebenfalls mit Geschick ins Plastische Ubersetzt. Aigardi, 

Mocchi, Maderna ais Zeitgenossen, folgen mehr oder weniger der von Bernini 

angegebenen Richtung; die Hauptvertreter derselben sind aber Franzosen, 

welche um 1700 sogar in Rom das Uebergewicht haben, wie es der damaligen 
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StelIung Ffankfeichs in def Kunstwelt entspricht. 1m Ubrigen Italien sind es 

die Parodi, Foggini, Ongaro und andere, weIche den Stil Bernini's ausbreiten. -

Die Malerei dieser Epoche, \yelche ganz eigentlich fUr aIle Z\yeige der bildenden 

Kunst selbstbestimmend wirkte, nimmt ihren Ausgang von einem durchaus 

realistischen Prinzipe. Sie \yill, durch die genaue Auffassung des Geschehenden 

und durch die Wiedergabe des Ausdrucks der leidenschaftlichsten Empfindung 

eine neue Kunst\\'elt erobern, in der bestimmten Absicht modern zu sein 

und in dem naiven Glauben, mit ihren Mitteln die Antike liberbieten zu 

konnen. Pietro da Cortona geht ganz mit Bernini parallel. Seine kolossalen 

Deckenmalereien leisten das Aeusserste an Grossartigkeit der dekorativen Ge

sammtwirkung; allerdings geht hiermit und mit seinem schonen sonnigen 

Kolorit eine gewisse Gleichgliltigkeit gegen die genauere F ormgebung Hand 

in Hand. Begonnen hatte der Naturalismus im engeren Sinne bereits mit 

M. A. da Caravaggio, dem Begrlinder der neapolitanischen Schule, der auch be

deutend auf die sptiteren Meister der Schule von Bologna ein\\'irkte. Lanfranco, 

Cavedone, Tiarini, Spada und besonders Guercino folgen dieser Richtung unci 

leisten Ausserordentliches in der Darstellung liberirdischer VerzUckung. Der 

Grundton der Schule Caravaggio's ist die gemein und energisch ausgedrlickte 

Leidenschaft. Die Franzosen Moyse Valentin und Simon Vouet, so\\'ie Carlo 

Sarazeni von Venedig sind seine unmittelbaren SchUler. Carlo DoIci, ein 

spaterer Florentiner, holt nun ein, was die Schule bisher an A!fektmalerei 

verstiumt hatte. In N eapel selbst tindet Caravaggio geistige N ach folger in 

Spagnoletto, Stanzioni und denl wild genialen Salvator Rosa. Caravaggio 

hatte schon einen neuen Zweig der Malerei, das Genre, ins Leben gerufen; 

jetzt folgt eine andere neue Gattung, die Schlachtenmalerei durch Falkone, 

Cerquozzi und durch den in allen Gattungen thatigen Salvator Rosa kultivirt. 

Es folgen noch eine Reihe bedeutender Meister: Morrealese, der SchUler 

Spagnoletto's, Jaques Courtois, der SchUler des Cerquozzi, dann die Nach

folger des Cortona: Romanelli, Cirro Ferri, Filippo Lauri und del' grosste 

del' Schnellmaler, Luca Giordano. Von Pater Pozzo und seinen dekorativen 

Gewolbmalereien war schon die Rede, auch er findet in allen Ltindern zahl

lose N achfolger, von denen Tiepolo in ltalien und Deutschland am berlihmtesten 

ge\Vorden ist. Sacchi grUndete nach der Mitte des 17. Jahrhunderts die letzte 

romische Malerschule und sein bedeutendster SchUler war Maratta. Schliess

lich gehen alle Schulen in ein gewisscs allgemeines Niveau liber, bis mit 

Battoni, um die Mitte des 18. Jahrhunderts, eine klassizirende Reaktion eintritt. 

Der berninische Stil dringt auch in Frankreich ein und macht Bildhauerei 

und Malerei ganz von sich abhangig. Der Bildhauer Fran<;ois Augier geht in 

seiner spateren Zeit ganz zu dieser Richtung Uber und der berUhmte Puget 
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Ubertreibt noch den Stil des Bernini in der Wiedergabe des leidenschafdich 

Momentanen. - In der Malerei sind Moyse Valentin und Simon V ouet die 

echten SchUler Caravaggio's, \Venn auch vielleicht etwas gemassigter und 

schlichter. - In der franzosischen Architektur gestaltet sich die Sache anders, 

wenn auch das borromineske Barock in den Kirchenbauten auftritt; wie 

zuerst an St. Paul - St. Louis in Paris, von dem Pater Fran~ois Derrand er

baut; dann an Val de Grace, von Pierre Lemuet und Fran~ois Mansart er

richtet. Aber hauptsachlich im Palastbau macht sich eine selbstandige, in 

einem gewissen Gegensatze zum italienischen Barocko stehende Richtung 

geltend. Ais im Jahre 1665 Claude Perrault in der Konkurrenz um die Louvre

Fat;ade Uber Bernini siegte, hatte dies nicht die Bedeutung einer personlichen 

Hofkabale, sondern des allgemeinen Autkommens einer eigenen franzosischen 

Richtung, eines Bruches mit der italienischen Kunstweise. Diese Veranderung 

des Stils ist wichtig genug, um spater in einem eigenen Abschnitte behandelt 

zu werden. 

Deutschland war in der Periode nach dem dreissigjahrigen Kriege ganz 

unselbstandig in Sachen der Kunst; im allgemeinen lOste nur der italienische 

Einfluss den hollandischen abo Der borromineske Stil wurde vielen Orts direkt 

auf den Kirchenbau Ubertragen und soweit es Uberhaupt eine deutsche Malerei 

und Bildhauerei gab, so wurde dieselbe von der Nachahmung der Caravaggio 

und Bernini beherrscht. Jedoch wird am Ende des 17. Jahrhunderts auch in 

Deutschland der italienische Einfluss durch den franzosischen verdrangt und 

es bildet sich eine Richtung von einiger Selbststandigkeit aus, welche man eben

falls als deutschen klassischen Barockstiel bezeichnen kann. Dieselbe verlangt, 

ihrer Wichtigkeit entsprechend, eine gesonderte Betrachtung. 

In den Niederlanden hatte Rubens verhaltnissmassig frUh den Stil des 

Borromini in die Ornamentik eingefiihrt; aber in einer eigenen, echt nieder
lundischen, das iiberquellend Derbe wiedergebenden Weise. Aus dieser an

funglich vollen und breiten Stilfassung tiel man bald in Weichlichkeit und 

Versdnvommenheit. Um diese Zeit erschienen in den Niederlanden und in 

Deutschland die Ornamente des fratzenhaften Stils «Auriculaire», deren Herr

schaft allerdings nur kurze Zeit dauerte; sie gaben eine Uebertreibung des 

Cartouschenwesens ins N ebulistische. Doch werden seit dieser Zeit die Orna

mentmeister Flamlands sehen und die Schule erlischt fast ganz am Anfange des 

18. Jahrhunderts, mit dem Eindringen der franzosischen Klassik. - Die Archi

tektur der Niederlande zeigt in dieser Zeit ein sehr zerrissenes Bild; einmal dauert 

der Barockstil in der friiheren Weise fort, als Vermischung barockem Details 

mit den althergebrachten Ziegel-Hausteinformen; oder er geht, \Vie am Rath

hausc van Campen's in Amsterdam, auf die trockene eklektische Wiederaufllahmc 
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des palladianischen Stils zurUck. - In der Bildhauerei herrscht, wie Uberall in 

Europa, der Stil Bernini's und findet in Duquesnoy und seinem Schuler Quellinus 

talentvolle Vertreter. - Das Hauptgewicht liegt indess, wie in Italien, so auch 

in den Niederlanden, auf der Malerei. Neben Honthorst und Sustermanns, 

den Nachfolgern des Caravaggio, hat Holland in Rembrandt wieder ein grosses 

originales Genie aufzuweisen, das den grossten Malern aller Zeiten an die Seite 

zu stellen ist. Rembrandt schafft sein eigenes Ideal von Farbe und Licht, er 

entdeckt eine neue malerische Welt. Rembrandt's SchUler bringen die hol

landische Genremalerei zu einer erstaunlichen Hohe. Brouwer und Craesbeke 

kultiviren die schon von Breughel begonnene Bauernmalerei; Terburg, Dow 

und Metzu schild ern die vornehmere Gesellschaft; Teniers, Ostade, Jan Steen 

geben die Bauernmalerei spater wieder von einer neuen Seite; wie Franz van 

Mieris, Netscher u. a. das feinere gesellschaftliche Genre. Jacob Ruysdael und 

Everdingen sind in der Landschaftsmalerei wahre Dichter von unerschopt-licher 

Tiefe und Grossartigkeit, und Paul Potter erhebt die Thiermalerei zu einer 

vollberechtigten Kunstgattung. 

England bleibt in seiner Baukunst dem von Inigo Jones eingefUhrten 

klassischen Eklektizismus treu und verhalt sich ablehnend gegen das borro

mineske Barocko. Die Bauten Christopher Wren's gehoren der im letzten 

Viertel des 17. Jahrhunderts allgemein in den nordlichen europaischen Landern 

eintretenden, klassizirenden Periode an; aber sie tragen der englischen Eigen

heit entsprechend den Stempel einer goth is chen Renaissance. 

Dagegen findet der borromineske Stil in Spanien plotzlich eine sehr 

energische Nachfolge; Martinez und Crescentio sind bereits im ersten Viertel 

des 17. Jahrhunderts die Vorlaufer dieser Richtung, und der jUngere Herrera 

baut die Kirche Nuestra Senora de Pilar zu Zaragoza, als erstes vollstandiges 
Werk dieser Richtung. - Jose Churriguerra giebt einer spateren auf der 

Grundlage des borrominesken Stils erwachsenen Richtung des spanischen Barocks 

seinen Namen. Bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts bleibt dann die spanische 

Architektur gleichlaufend mit der italienischen, welche allerdings schon mit 

der franzosischen Klassik im engen Zusammenhange stand. Der in Italien 

berUhmt gewordene Architekt Juvara baut noch im zweiten Viertel des Jahr

hunderts in Spanien, ebenso sein SchUler Sacchetti und erst gegen die Mitte 

des Jahrhunderts erfahrt Spanien den direkten franzosischen Einfluss. - In 

der Malerei beginnt erst in dieser Epoche Spaniens grosse Zeit. Der grosse 

Velasquez ist der erste Portratmaler seiner Zeit; Zurbaran der gewaltige 

spanische Extasenmaler; und Murillo, der berUhmteste der spanischen Meister, 

erfasst die Kirchenmalerei wie das volksthUmliche Genre, mit gleich hoher 

Genialitut. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts erlischt die eigenthumliche BIUthe 
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der spanischen Malerei und die eindringenden Italiener, die Nachfolger Pozzo's, 

schaffen auch hier das allgemein europaische Niveau einer dekorativen Schnell

malerei. 

Wie schon hervorgehoben, verlangen einzelne Phasen der nordeuropai

schen Renaissancebewegung eine gesondei'te Betrachtung; da sie sich durchaus 

nicht mehr der Zeitfolge der von Italien ausgehenden Stilveranderungen an

schliessen; dies ist besonders fUr Frankreich der Fall, welches unter dem Ein

ftusse Richelieu's cine gelehrte Richtung zur rom is chen Antike nahm. 

Der vierte A bschni tt ist deshalb der franzosischen Klassik, gewohnlich 

"Stil Louis XIV» genannt, gewidmet. Derselbe herrscht in der bildenden Kunst 

von 1615 bis 1715. - In der Litteratur war diese Richtung schon Hinger vor

bereitet; sie beginnt mit der 1635 durch Richelieu erfolgten Stiftung der 

Academie fran~aise; oder ist noch einige Jahre frUher von Corneille's Cid an, 

um 1630, zu datiren. In der Architektur fUhrte Fran~ois Mansart den neuen 

Stil am Bau des Schlosses de Maisons bei Paris ein. Perrault schlug, bei 

der Konkurrenz um die Fa~ade des Louvre, das Projekt Bernini's aus dem 

Felde und baute sein berUhmtes Perystil, im entschiedenen Gegensatze zu den 

alteren Bautheilen, als cine akademische Nachahmung der Antike. Schon vorher 

hatte Lebrun die Gallerie d'Apollon des Louvre in einer ahnlich antikisirenden 

Stilfassung wieder aufgebaut, und gab zugleich in der dem alteren Barocko 

naher bleibenden Innen-Dekoration den vollendetsten Ausdruck des Stils dieser 

Epoche. Das grosseste Bauwerk dieser Zeit ist das Schloss von Versailles; an 

diesem Gebaude vereinigen sich die drei grossen Meister der ersten Phase des 

Stils Louis XIV.: Jules Hardouin Mansart, der Architekt, der die Antike in 

kolossalen Formen wiedergiebt; Lebrun, der grosse Maler und aIles ordnende 

Kunstintendant; und Le Pautre, der berUhmte Dekorateur, der durch den Pomp 
seiner Ornamenterfindungen die Raume des Schlosses zu einem Aufenthaltsort 

fUr Halbgotter stempelte. In dem Dom des Hotels der Invaliden feierte Mansart 

einen neuen Triumph seiner. 'glanzenden Kunstweise. Um auch theoretisch 

die neue Richtung zu unterstlitzen, gab Desgodetz auf Befehl des Ministers 

Colbert, die Aufnahmen der antiken Gebaude Roms heraus, und dieses Werk 

wurde nun das Lehrbuch fUr die um 1671 ebenfalls von Colbert gestifteten Bau

akademie, welche ausdrlicklich beauftragt wurde, in griechischer und romischer 

Kunst zu unterrichten. Eine Wendung zum Leichteren,. im Stil Louis XIV., 

bezeichnet das zu Anfang des 18. Jahrhunderts aufkommende Ornament-Genre 

Berain. Die Formen werden zierlicher und weniger majestatisch und in der 

Betonung des Rahmenwerks zeigt sich eine Vorahnung des kommenden 

. Roccoco. In der Architektur spricht sich diese leichtere Richtung in der von 
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Robert de Cotte erbauten Kolonnade von Grand Trianon aus. Der Dekorations

stil Berain's wird aber noch unter der Regentschaft fortgesetzt und geht erst 

in den dreissiger Jahren des 18. Jahrhunderts in das «Roccoco" tiber. - Die 

franzosische Bildhauerei dieser Zeit fUgt sich, wie bereits hervorgehoben, nicht 

dem klassischen Impulse, sie folgt ganz entschieden dem Vorgange Bernini's. 

Es macht sich sogar eine gewisse Opposition gegen den befohlenen hofmassigen 

Stil bemerkbar. Die Bildhauer Puget und Theudon verliessen, im fruchtlosen 

Kampfe gegen den allgewaltigen Lebrun, ihr Vaterland und gingen nach Italien; 

auch Legros wohnte fast bestandig in Rom. Girardon, Desjardins, Coysevox 

u. a. blieben zwar in Frankreich und gaben sich dazu her nach Zeichnungen 

Lebrun's zu arbeiten, aber ohne dadurch einen neuen Stil zu gewinnen. 

Nicolaus Custou ist als Bildhauer am meisten spezifisch franzosisch, mit ihm 

beginnt die Schule des 18. Jahrhunderts, in ihrer leichten Anmuth aber auch in 

ihrer ganz ausserlichen, nichtigen Wiedergabe der Theater-Attitliden. - Der 

grosse Maler Le Sueur ist noch ein echter Vertreter der Extasenmalerei, und 

hierin wieder ein.er der besten. Sein Hauptwerk, das Leben des heiligen 

Bruno, zeigt eine eint~1Che innige Andacht, ohne die verhimmelnden Extra

vaganzen der gleichzeitigen Italiener. Lebrun selbst, der Universalklinstler, 

wird durch das Unliebsame seiner Stellung als Kunstdiktator an seinem 

malerischen Ruhm geschadigt. In Wirkli~hkeit hat er aIle guten Eigenschaften 

eines grossen malerischen Dekorateurs und wenn er sich in pomphafte und 

theatralische Apotheosen verliert, so ist dies echt im Sinne der Zeit, im Geiste 

seines vergotterten Roi-soleil, der in seinen Werken eine sprechende V er

korperung findet. In ahnlicher Ueberschwenglichkeit musste der Hollander 

van der Meulen, in seinen Schlachtenbildern, die militarischen Triumphe des 

grossen Ludwig verherrlichen. Eine bestimmende Seite der damaligen Zeit, die 
gelehrte klassische Richtung Frankreichs, kommt am treffendsten in den Bil

dern des Nicolaus Poussin zum Ausdrucke, der der Zeit nach noch zu den 

Vorlaufern der Epoche Louis XIV. gehort. Seine Kompositionen sind streng 

architektonisch bis zur bemerkbaren Absichtlichkeit. lndess sind seine sym

bolischen Bilder der Jahreszeiten von ergreifender Wirkung; und Uberhaupt 

ist Poussin als der bewusste und definitive Schopfer der landschaftlichen Ge

setze zu betrachten. Sein SchUler Caspar Dughet. genannt iLPoussino, lasst 

die Natur eine noch gewaltigere Sprache reden. Er lasst den.Sturmwind und 

das Gewitter to ben und seine Landschaften zeigen die Spuren der Menschen

hand nur als bereits wieder von der Natur ausgelOscht. Claude Gelee, ge

nannt Lorrain, bringt den durch die Poussin's angeschlagenen Ton zur hochsten 

Verklarung. Seine Landschaften Uben einen unaussprechlichen Zauber; er 

vernimmt in der Natur die trostendc Stimme und spricht ihre Worte nacho 
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Ein tnchtiger Portrlitmaler dieser Zeit ist Mignard; auch er ist durch seme 

graziose Auffassung der Personlichkeit speziell Franzose. Coypel, Delafosse, 

Jouvenet und Boullongne arbeiten gewissermassen unter der Diktatur Lebrun's 

und schmlicken die Paltiste und Kirchen, vor allem das Palais de Versailles, 

mit ihren zahlreichen Werken. In Hyacinthe Rigaud besitzt Frankreich den 

grossten Portrlitmaler seiner Zeit. Antoine Watteau gehort, seinem anmuthigen 

und leichten Stilnach, bereits in die folgende Epoche. - Ein so prachtliebender 

Hof, wie der Louis XIV., musste das Kunstgewerbe zu einer bedeutenden 

Hohe der Entwickelung flihren. Die ausgezeichneten Goldschmiede Delaunay, 

Germain und die beiden Ballin verfertigten flir IO Millionen Livres Goldarbeiten 

fUr den Hot Die Emaillemaler Petitot und Bordier brachten es durch ihre 

Portrats in Emaille zu grossem Rut Lebrun stand auch hier an der Spitze 

als Direktor des grossen Kunstinstituts, in welch em man Mosaiken, Teppiche, 

Mobel und Goldschmiedearbeiten verfertigte. Etwa 800 Arbeiter standen 

hier unter der Aufsicht geschickter Klinstler. Die Medaillenschneiderei und 

der Kupferstich nahmen gleicherweise einen hohen Aufschwung. Der Kunst

tischler Philippon war der Lehrer des berUhmten Lepautre; spater schufen die 

Boulle's, Vater und Sohn, ihre yorzUglichen Mobel. Die Erfindungen der

selben in der Ebenisterei \\'urden sofort gestochen und erlangten durch ihre 

weite Verbreitung einen europaischen Rut Die Porzelaine- tendre wird von 

Morin erfunden und liefert den Stoff zu den berlihmten PrachtstUcken der 

Manut~lktur von Sevres. Die Bronzegiesserei wird in zwei grossen Etablisse

ments betrieben, in den Gobelins und im Arsenal, von dem berUhmten Meister 

Keller aus ZUrich. Die Marmor- und Stuckdekoration beschaftigte unzahlige 

kunstgeUbte Hande. 

Der fUnfte Abschnitt umfasst die deutsche Klassik, so benannt nach 

Analogie der franzosischen, von der sie hauptsachlich abgeleitet ist. Endlich 

frei von gothischen Reminiscenzcn, mit der franzosisch klassischcn, aber auch 

mit der italienisch borromineskcn Schulc im engen Zusammenhange, stellt 

diese Epoche der deutschen Kunst noch einmal eine schone BlUthe vor Augen 

und entbehrt, ungeachtet der fremden Bezlige, keineswegs der nationalen Eigen

heit des Ausdrucks. Jetzt zum ersten Male erheben sich die deutschen Bau

werke zur klassisch-ruhigen Monumentalitat. Die verhaltnissmassig originelle 

Form der deutschen Klassik dauert nur von 1690 bis hochstens 1740, um dann 

vor dem ganz Europa Uberfluthenden franzosischen Einfiusse zu verschwinden. 

Die Litteratur wurde bereits ein Jahrzehnt ii-uher ausnahmslos von Frankreich 

abhlingig. Die nor~ideutschen Hofe bildeten vorzugsweise die Brennpunkte, 

von denen aus die \,om Hofc Louis XIV. geborgte Bildung sich verbreitete 
EBE I. 
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und es ist deshalb zum Verwundern, dass die deutsche Kunst am Anfang des 

18. lahrhunderts noch so viel an originellen Bildungen aufbringen konnte, als 

es thatsachlich der Fall war. Das Gesagte betrifft allerdings nur die Architektur, 

denn in der Bildhauerei und Malerei war Deutschland ganz von der Schule 

Bernini's, Pozzo's und Lebrun's abhangig. - Die drei grossen Meister, welche 

als die eigentlichen Schopfer der deutschen Klassik auftreten, sind SchlUter in 

Berlin, Fischer von Erlach in Wien und Poppelmann in Dresden. Den ersten 

Rang unter denselben nimmt jedenfalls SchlUter ein, in ihm wiederholt sich 

noch einmal das universelle Konnen der grossen Renaissancemeister, als Bild

hauer und Architekt Ubertrifft er die gleichzeitigen Franzosen und in seinen 

glanzenden Dekorationen ist er mindestens den Meistern aus der Spatzeit 

Louis XIV. ebenbUrtig. Sein phantasievoller und charakteristischer Architektur

stil verbindet die oberitalienischen Palastmotive mit denen der franzosischen 

Klassik, in seinen Dekorationen erkennt man ein nachhaltiges Studium des 

Ornament-Genre's Berain; aber seine hohe kUnstlerische Begabung weiss diese 

fremden Elemente so zu handhaben, dass sei[J.e Schopfungen durchaus den 

Stempel eigener Erfindung tragen. Fischer von Erlach ist abhangiger von 

der romischen Architekturschule und zeigt mitunter eine bedenkliche Vernach

lassigung des Details; indess nehmen seine monumentalen Schopfungen doch 

einen hohen Rang ein und geben ihrem Urheber das Anrecht, eine eigenartige 

Geltung als deutscher Meister zu beanspruchen. Poppelmann will seinen 

berUhmten Zwinger in Dresden romisch bauen, etwa in Nachahmung der Kaiser

bader, aber unversehens wird sein Werk zum ganz origin ellen Ausdrucke seiner 

Zeit. Man mag bei seiner Formgebung an die Leistungen des spateren Barocko 

in Italien denken, an das spanische Churregueresco, oder an den Uebergangsstil 

zum Roccoco, der gleichzeitig in Frankreich hervortritt; aber man findet doch 

nirgends etwas zum direkten Vergleichen. - Schon aus den Unterschieden im 

Schaffen der genannten drei Meister ergiebt sich, dass Deutschland in dieser Zeit 

weit entfernt ist ein einheitliches Stilbild zu bieten; aber es giebt ausserdem 

noch eine Reihe anderer weiter aus der Linie gehender Baubestrebungen; be

sonders im Kirchenbau die in Uebung bleibende direkte Uebertragung des 

reinen italienischen Barocks. - In der Skulptur herrscht durchweg der 

Bernini'sche Stil, wenn sich auch der einzige SchlUter durch wahre Natur 

und echtes Pathos weit Uber das allgemeine Niveau hervorhebt. In Dresden, 

MUnchen und Wi en herrscht unbeschrankt die allgemein europaische Schule 

im Sinne Bernini's, ohne irgend eine erkennbare nationale NUancirung, 

wie denn auch an jedem dieser One Italiener, Deutsche und Franzosen unter

schiedslos nebeneinander arbeiten. Allegorien, fieischige Putten, rauberische 

EntfUhrungen, zartliche Heimsuchungen sind die zu hunderten vvieder-
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holten VorwUrfe der meist fUr die Dekoration fUrstlicher Garten arbeitenden 

Bildhauerkunst. Charakteristisch fUr diese auf der Grenze der Kunst 

stehenden Skulpturen sind die momentanen AttitUden, die unruhige Be

wegung und der bachantische Muthwille. Trotz dieses sichtbaren Verfalls 

war man in der selbstgefalligen Meinung befangen, die Griechen weit 

hinter sich zu haben. Permoser in Dresden, Dabeler, Eagers, Baker, 

Glume, Henri Hulot und andere in Berlin, FrUhwirth, Strudl, RauchmUller, 

Mathielly, Mader in Wien, Ableitner, Greif und Feistenberger in MUnchen 

arbeiten in demselben Allerweltsstile mit mehr oder weniger kunstlerischem 

Talent, oft nur mit handwerksmassiger Geschicklichkeit. - In der Malerei 

zeigt sich dieselbe Beseitigung des Nationalgeschmacks und talentlose Nach

treterei. So hatte SchlUter in seinen berliner Bauten das besondere Missgeschick, 

keine ihm annahernd gleichwerthigen Maler zu finden. Der Hollander Terwesten 

und seine SchUler waren talentlose Nachahmer der letzten romischen Malerschule; 

kaum etwas besser sind die Malereien des Coxcie. Sylvestre und Pellegrini 

in Dresden malten ihre Deckenbilder in der Manier Tiepolo's. In Wien wirkte 

Pozzo selbst und in seiner Art Rothmayer, Gran und Maulbertsch. - Das 

Kunstgewerbe und die KleinkUnste erfreuten sich noch einer hohen BlUthe 

und forderten manches Neue zu Tage. Bottger in Sachsen erfindet, fUr Europa 

zum ersten Male, die achte Porzellanpaste und der Bildhauer Kandler beutet 

den neuen Stoff sofort kUnstlerisch aus. Dinglinger, ebenfalls in Dresden, 

Goldschmied und Juwelier, ist ein deutscher Cellini, wenigstens was die 

fleissige Ausfuhrung und die Verbindung der Edelmetalle mit Emaillen an

belangt. In Berlin giebt es eine Fabrik von Hautelissetapeten, welche histo

rische Darstellungen wiedergiebt. Die deutsche Erzgiesserei liefert schone 

Werke und auch die Kunstschlosserei und Eisenschmiederei ist noch immer 

bemerkenswerth. 
Die englische Klassik vertritt Christopher Wren mit seinen zahlreichen 

Bauten, hauptsachlich mit der Paulskirche in London; etwa von 1670-1723 

als der einzige bedeutende Architekt seines Landes wirkend. In seinen klei

neren Kirchenbauten, von denen er gegen hundert errichtet, zeigt sich Wren 

von einer originellen Seite in einer gothischen Renaissance; sonst folgt er in 

seinen Palastbauten der von Inigo Jones eingefUhrten Palladian is chen Rich

tung. Gleichzeitig errichtet John Vanbrough gewaltige Palastbauten, von 

ntichterner Gesammtkomposition und barockem Detail, damit eine erste Phase 

des Zopfstils einleitend, welche bald auch anderwarts erscheint und eigentlich 

nur eine Verrohung der Renaissance darstellt; wahrend erst der spatere Zopf

stil mit der Pratension einer klassischen Wiedergeburt auftritt. An kleineren 

Bauten, welche unter den Regierungen der letzten Stuarts und besonders der 
8' 
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Konigin Anna errichtet \verden, zeigt sich nun erst in England die der nor

dischen Renaissance eigenthlimliche Verb in dung der gothischen Hauptformen 

mit dem Detail der Renaissance. Man hat diese verspatet auftretende Rich

tung den «Stil Queen Anna» genannt und feiert denselben heme wieder als 

nationale englische Renaissance. Es handelt sich in diesem Falle meist urn 

schlichte Ziegelrohbauten, ohne besonderes Detail, aber in malerischer Gruppi

rung, mit steilen Dachern und Giebeln, hohen Schornsteinen und Dach

hauben. - Die englische Malerei ist fast noch ganz in den Handen von Aus

landern. Der einzige Englander, Thornhill ist ein talentloser Nachfolger der 

Franzosen. 

1m sechsten Abschnitte sind die Roccocostilarten in ihrer Entstehung 

und Umanderung, sowie in ihrer Ausbreitung liber ganz Europa zu schildern. 

Diese neue Wendung des dekorativen Geschtnacks nimmt wieder von Frank

reich ihren Ursprung und beweist durch die ihr innewohnende Kraft, mit der sie 

ganz Europa zur Nachfolge zwingt, die immer noch fortdauernde Ueberlegen

heit dieses Landes. Die Zeitdauer dieser Kunstform ist etwa von 1715-1750 

zu bemessen. Man hat im Roccocostil nichts als den Ausdruck der frivolen 

Sitten der Zeit finden wollen, aber dies Urtheil ist libertrieben streng, denn 

ebensosehr erscheint dieser Stil als ein Protest gegen das gestelzte, libertrieben 

pomphafte Allongenperrlickenthum der vorhergegangenen Zeit und bedeutet 

mit seiner die natlirlichen Blumen bevorzugenden Ornamentik und mit seinen 

aus der Jagd, dem Ackerbau, dem Gartner- und Hirtenleben entnommenen 

Dekorationsmotiven eine Rlickkehr zur Natur; allerdings zu der opernhaften, 

wohlfrisirten und pommadisirten Natur einer hofmassigen Schafer-Idylle. In 

Absicht auf Kunstformen angesehen, ist das Roccoco eine Reaktion des Barock

stils in zierlichster und leichtester Fassung gegen die Steifheit der voran

gegangenen Klassik. Das Roccoco selbst zeigt wieder verschiedene Phasen der 

Entwickelung. In der ersten Phase, dem sogenannten «Style Regence», der 

aber die Regentschaft noch mindestens urn ein Jahrzehnt tiberdauert, geht die 

Cartousche allmahlich in das Muschelwerk tiber, die nattirlichen Blumen kom

men vermehrt zur Anwendung, am Plafond setzt sich an die Stelle der schwe

ren Stuckgliederung die zierliche perspektivische Kuppeldarstellung, das Rahmen

werk wird durch Eckschnorkel unterbrochen, die Trophaen in den Feldern 

entnehmen ihre Motive aus Jagd, Fischfang und Gartnerei; dabei bleibt der 

Ornamentstil noch im Genre Berain, ganz symmetrisch, aber leichter und 

magerer gebiidet. Oppenort, Gillot und Watteau sind die Meister dieses 

Stils. Eine zweite Phase des Stils beginnt mit Germain Boffrand und wird 

ais «Rocaille» oder Genre Louis XV. bezeichnet. Boffrand beginnt mit dieser 
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Veranderung im Hotel Soubise und verdrangt das Genre Berain; aber auch 

jetzt ~leibt das Ornament nelch ganz symmetrisch und die Voute wird gegen 

die Decke in einer festen Linie abgeschlossen. Meissonier bildet diese 

Stilform weiter und ersetzt die grade Linie und die symmetrische Anordnung 

durch capriziose Kurven und unsymmetrische, nur das Massengleichgewicht 

haltende Theile; indess behalt sein Detail die geistreiche Leichtigkeit, welche 

die erste Phase des Rocco co auszeichnet. Eine dritte Wendung des Stils, ein 

Ueberwuchern einer ganz phantastischen, beinahe formlosen tropfsteinartigen 

Rocaille, stellen Babel, Mondon, Eisen, Cuvilltes der Aeltere vor, bis endlich 

Pillement in seinen Chinoi~erien bereits den Uebergang zur nachsten Periodc 

bildet. Die Aussenarchitektur der Roccocozeit bleibt zunachst ganz im Stile 

Louis XIV., nur mit massigerem Relief und erst spater wendet sich die Rocaille 

auch nach dieser Seite. - In derselben Zeit giebt Servandoni, in seiner Fa~ade 

zur Kirche Saint Sulpice in Paris bereits ein bemerkenswerthes erstes Beispiel des 

klassizirenden Zopfstils. - Der Geist des Roccoco war Ubrigens in der Malerei 

frUher lebendig, als in der Baukunst. Gillot, Maler und Kupferstecher, schlagt 

bereits zu Anfang des 18. Jahrh, in seinen ornamentalen Kompositionen den Ton 

Oppenort's an, wenn auch noch mit einem Anfiuge des alteren Groteskenstils; und 

Gillot's SchUler, der Maler Watteau, bringt bald darauf in seinen Bildern eine 

leichte Grazie zum Ausdruck, welche den steifen PerrUckenstil Louis XIV. ganz 

verdrangen sollte. Seine Bilder sind der eigenthUmlichste, geistreichste Ausdruck 

der Epoche. Das kunstliche Arkadien, die idyllische Schaferwelt, in die sich die 

damalige Ueberbildung hinein zu traumen liebte, tritt in seinen KabinetsstUcken 

mit vollkommener Wirklichkeit hervor; sein berUhmtes Bild «die Rtickkehr nach 

Cythere» spiegelt ganz den damaligen Traum des GlUcks. Paterre und Lancret, 

seine SchUler, erreichen den Meister nicht. Der spateren Zeit des Stils entsprechen 
die Bilder Boucher's; er malt ebenfalls eine eigens fUr das 18. Jahrhundert erfun

dene idyllische Welt mit gewaschenen und gekammten Schafen und bebanderten 

Hirten, in der Art einer Opernstaffage. Dagegen bleiben die Mitglieder der Maler

familie Vanloo mehr italienisch und bedecken die Sopraporten und Plafonds der 

Btluten dieser Zeit mit ihren Kompositionen. Pesne gilt als ein guter Portratist 

und Subleyras, ein Nachfolger des Paolo Veronese, kann als der begabteste fran

zosische Historienmaler dieser Zeit genannt werden. - Die franzosische Skulptur 

geht zu Anfang des 18. Jahr hunderts zu einer zahmen Eleganz tiber, die sich in 

selbstgefalliger, sUsslicher Grazie nicht genug zu thun weiss. Fremin ist ein 

Hauptvertreter dieser Richtung; dann die Adam's, G. Coustou, Pigalle, 

Bouchardon. - Die Dekoration bildet den wesentlichen Inhalt der Architektur 

dieser Zeit und ist schon oben in kurzen ZUgen geschildert; sie bietet ein 

glanzendes Bild; aber in den KleinkUnsten und dem Kunstgewerbe fing die 
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treibende Kraft der Renaissance bereits an zu erlahmen. Die Glasmalerei 

hatte im Wesentlichen schon im 17. lahrhundert ihren Abschluss gefunden; 

jetzt wurde die EmaiIlemalerei in Limoges nur noch handwerksmassig aus

geUbt und verschwand aIlmahlich ganz vor der PorzeIlanmalerei; auch die 

Holzschneidekunst ging ihrem Ende entgegen. Der Bronzeguss wurde durch 

einen Sohn Keller's und den berUhmteren Gor fortgesetzt und die Gold

schmiedekunst fand in Germain noch einen tUchtigen Meister; leider sind des 

letzteren vortreffliche Werke fast sammtlich eingeschmolzen. Die Fabrikation 

der Porzelaine tendre, erst jetzt von St. Cloud nach Sevres verlegt, bleibt 

eben falls auf der frUher errungenen Hohe. 

Die deutsche Kunstentwickelung dieser Zeit ist besonders reich an 

Wechsel. Der klassischen Periode SchlUter's in Berlin bereitete der harte 

Nutzlichkeitssinn des Konigs Friedrich Wilhelm 1. ein jahes Ende. Der nun in 

der Architektur eintretende ganzliche Mangel an entschiedenem Detail, dasFehlen 

des feineren Kunstlerischen an den Bauten dieser Zeit, bezeichnet die erste Phase 

des nUchternen Zopfstils, welche mit dem spateren Zopfstil, der aus einer beab

sichtigten RUckkehr zur Einfachheit der Antike hervorgeht, noch nichts gemein 

hat. Der Baumeister Grael war der praktische Vertreter der yom Konige beliebten 

stillosen und billigen Baumanier. Die meisten Gebaude Grael's waren eine Art 

von Messbuden yon Holz mit Gyps uberzogen. Gerlach, der die kasernenartige 

Bebauung der Friedrichstadt in Berlin leitete, war nicht viel besser. Erst unter 

Friedrich dem Grossen kamen die KUnste in Berlin von Neuem in BlUthe. Am 

Anfange seiner Regierung baute Knobelsdorff im Sinne des Palladio, musste aber 

bald zur Nachahmung des franzosischen Roccoco Ubergehen, dessen Einfiuss auf 

aIle Innendekoration unwiderstehlich war. Knobelsdorff hat sich dieser ihm 

innerlich vermuthlich nicht sympathischen Aufgabe in glanzender Weise ent

ledigt; seine Roccocodekorationen im Schlosse vonCharlottenburg, im Potsdamer 

Stadtschloss und im Schloss Sanssouci sind den franzosischen Vorbildern min

destens ebenbUrtig, geben aber gleich die zweite Entwicklungsform des Stils, die 

Rocaille, wieder. - Poppelmann in Dresden hatte dasselbe Schicksal erfahren, 

wie SchlUter in Berlin, er hatte keine Schule gemacht, seine eigenthUmliche 

Richtung wurde unter August III. wieder vollstandig durch die italienische ver

drangt. Der Bau der Hofkirche von Chiaveri, das architektonische Hauptwerk 

dieser Zeit, zeigt wieder den Stil des Borromini mit seinen Wellenlinien und 

perspektivischen Tauschungen, be\virkt durch die mit Gruppen von Viertel

pfeilern verstarkten Pilaster. Dass deutsche Meister damals auch einen anderen 

Weg gehen konnten, beweist Bahr mit seiner Dresdener Frauenkirche. Man 

muss das Werk dem deutschen Zopfstil zuzahlen, aber es ist neu in der Kon

struktion und in der AusfUhrung von einer damals fast ganz abhanden 
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gekommenen Gediegenheit. Mlinchen war unter Kurflirst Max Emanuel ganz 

italienisch geworden, spater wurde es ganz franzosisch. Der franzosische 

Architekt Cuvillies und seine deutschen Nachahmer Effner und Gunezrainer 

machten Mlinchen zu emem Hauptort des Roccoco flir SUddeutschland. 

In Wien waren es gleicherweise meist Italiener, welche einen Mischstil 

zwischen italienischem Barock und Stil Louis XIV. fortsetzten, bis auch hier 

das Roccoco wenigstens in die Dekoration eindrang. 1m westlichen Deutsch

land kam der Roccocostil in zahllosen direkt von Franzosen, oder auch von 

D eutschen ausgeflihrten Scblossbauten zu unbestrittener Geltung. Boffrand 

licferte Pltine zum Schlosse Favorite zu Mainz und fUr die Residenz zu Wlirz

burg. In Koblenz, Gotha, Kassel und anderen Orten waren ebenfalls Franzosen 

bei den Schlossbauten beschaftigt. Balthasar Neumann baute die Residenzen 

zu Wlirzburg und Bruchsal und noch ein Dutzend Schlosser und Kirchen. 

Neumann der Jlingere vollendete ebenfalls im Roccocostile die Klosterkirche 

Vierzehnheiligen bei Bamberg. - Eine spezifisch deutsche Maler- und Bild

hauerschule giebt es in diesel' Zeit nicht. Die Bildbauer folgen immer noch dem 

Stile Bernini's, wie die talentvollen Meister Mathielly und Donner, oder der 

franzosischen Schule des Pigalle, wie Kandler und Wiedemann in Dresden. 

Auch in Berlin arbeiten deutsche, italienische und franzosische Bildhauer 

unterschiedslos nebeneinander in einer gleichmassigen Manier, welche selbst 

die Spuren der individuellen Begabu'ng kaum mehr erkennbar werden lasst. -

Aehnliche kosmopolitische Verhaltnisse herrschen in der Malerei. Fast jeder 

Klinstler macht die grosse Tour durch Frankreich und Italien und kommt 

mit einem gewissen europaischen Schliff, der die Individualitat verwischt, zu

rlick; es giebt keine Meister mehr von hervorragendem Namen. - Bemerkens

werth ist es, dass das Kunstgewerbe in dieser verflachten und ausserlichen 

Renaissance noch immer einen goldenen Boden findet; ein Beweis daflir, wie 

sehr die Formgebung derselben geeignet war, sich den Bedurfnissen des 

modernen Lebens anzupassen. Die Holzarbeiten, ob es nun die Holz

schnitzereien der Wande gilt, oder die mit Schildpatt und Bronze reich 

montirten Mobel, sind von einer hohen Vortrefflichkeit. Auch kostbare 

Gesteinsarten, Marmore und Halbedelsteine werden mit Geschick zu Tischen 

und Kaminen verarbeitet. Die Porzellanfabrikation erfindet sich Formen, 

welche keine spatere antike Reaktion jemals hat verdrangen konnen. Die 

Fabrikation von figurirten Hautelissetapeten dauert in Deutschland noch fort 

und wird durch eine echt dekorative Kunststickerei unterstlitzt. Auch die 

Kunststecher, diewirksamen Vertreter des Modegeschmacks, sind noch zahl

reich vertreten und semien, besonders von Augsburg aus, ihre Arbeiten in 

die Welt. 
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In den Niederlanden, in England und Spanien, auch in Italien dringt 

das Genre Rocaille, mindestens als Dekorationsstil, in die Architektur und das 

Kunstgewerbe ein; es beherrscht eine Zeit lang thatstichlich ganz Europa. 

Der siebente und letzte Abschnitt der Spatrenaissance umfasst den 

klassizirenden Zopfstil von 1740 bis zum Beginn der David'schen Schule, urn 

1787. Die neue Wendung zur klassischen Regelmassigkeit hat den Charakter 

einer allgemein europtiischen Bewegung und es scheint schwer, einem der 

Lander, . der Zeit nach, den Vorrang einzuruumen. Den Engltindern gebUhrt 

unzweifelhaft das Verdienst, am frUhesten die Aufmerksamkeit auf die Er

forschung der altgriechischen Monumente in ihrer Totalitat- gerichtet zu haben. 

Allerdings kommen bereits 1676 der Franzose Spon und der Engltinder 

Wheeler nach Athen, und schon zwei Jahre frUher hatte der franzosische 

Maler Jaques Carrey, der SchUler von Lebrun, die Skulpturen des Parthenon 

gezeichnet; aber ein eingehendes Verstandniss der griechischen Kunst wird 

durch diese Besuche noch nicht vermittelt, denn Spon erklUrt beispielsweise die 

Giebel-Skulpturen des Parthenon fUr ein Werk aus der romischen Epoche. Erst 

die grUndlichen Aufnahmen der atheniensischen Bauwerke durch die EngWnder 

Stuart und Revett und die spater in Kleinasien auf Veranlassung der Society 

of Dilettanti vorgenommenen Forschungen vermittelten eine genaue Kenntniss 

der griechischen Baudenkmale, welche aber zumeist erst der neuklassischen 

Periode nach dem Erloschen der Renaissance zu statten kam. Die Vorliebe 

fUr das klassisch Einfache hatten die Englunder bereits durch die Wiederauf

nahme und lang anhaltende Uebung des palladianischen Stils an den Tag 

geIegt, und deshalb ist es um so merkwUrdiger, dass sich hier zuerst aueh der 

durch die Neuklassik geforderte Gegensatz, die Wendung zur Romantik, 

bemerkbar macht. Schon 1740 nimmt Kent den gothischen Stil im neu

romantischen Sinne wieder auf und veranlasst, durch die Verwendung des

selben bei kunstlichen Ruinen und Gartendekorationen, den Anfang des 

englischen roman tisch en Gartenstils, der erst sputer eine sehr weite V crbreitung 

finden sollte. 

Weit wirksamer fUr die Bildung des Zopfstils als die wiederbeginnende 

Kenntniss der alt-hellenischen Antike, ist die 1748 beginnende Ausgrabung 

Pompeji's. - Die 30 Jahre frUher erfolgende erste Entdeckung Herculanum's 

blieb zunachst unbenutzt. - Die Kunstler warfen sich begierig auf diesc neue 

Welt von Formen, wei I man in der Antike den geeigneten Ersatz fUr das Vor

handene und bereits Verbrauchte zu entdecken glaubte. Indess steckte man 

doch noch zu tief in den Traditionen der Renaissance, als dass dieses spielende 

Benutzen der klassischen Motive mehr hutte be\virken sollen, als eine neue 
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Niiancirung der Spatrenaissance. Fiir Deutschland kommt hauptsachlich die 

Thatigkeit Winckelmann's, des grossen Kunsttheoretikers, in Betracht; obgleich 

seine tiefergehende Bedeutung doch erst einer spateren Zeit angehart, denn 

seine Zeitgenossen schopf ten aus seinen Anregungen nur den adesten Zopf. -

Mit dem Verlassen der hergebrachten Formen, am Ende der Renaissance, ver

loren die Kiinstler auch das technische Vermagen. Aber \vas soUte man mit 

den allgemein dicbterischen Vorstellungen der griechischen Kunstnaivitat und 

Stilhoheit anfangen, wenn man sich der kiinstlerischen Darstellungsmittel 

beraubte? Die Kiinstler, welcbe aus Angst barock zu werden, die Naturwahr

heit vermieden, sanken zu blassen Skizzisten und Nebulisten herab . 

. Fiir Frankreich hat Graf Caylus eine ahnliche Bedeutung, wie Winckel

mann fiir Deutschland, seine 1752 erscheinende Geschicbte del' Kiinste ist von 

grosser Bedeutung fiir die damaligen Kunstbestrebungen. 

Der franzasische Zopfstil, der sogenannte «Style Louis XVI.», beginnt 

urn 1750 und dauert bis 1787. In der Architektur wird derselbe durch Gabriel, 

Souffiot, Lecamus von Mezieres und Gondouin vertreten. In del' Kirche 

St. Genevieve zu Paris gab Soufflot ein erstes Beispiel des wieder der Antike 

mit Entschiedenheit zugewendeten Geschmacks. Das Hauptwerk Gabriel's 

sind die schanen Kolonnaden an der jetzigen Place de la Concorde, als freie 

Nachahmung der Louvre-Kolonnaden Perrault's. Gondouin baut die neue 

chirurgische Schule im Geschmacke des Palladio und Lecamus errichtet die 

Halle au Ble zu Paris als Beispiel eines modernen, kiinstlerisch durchdachten 

Niitzlichkeitsbaues. - Von grasstem Einflusse war die neue Richtung auf die 

Dekoration, ohne das Genre Rocaille ganz zu verdrangen. Cauvet ist der 

erste und hervorragendste Ornamentmeister des Stils Louis XVI. Seine Er

findungen sind graziOs und leicht, er bringt den Akanthus nach antiken 

Mustern wieder zur Geltung, eben so die grade Linie und die symmetri~cbe 

Bildung des Ornaments. Der neue Stil verbindet sich auch mit dem Chinesi

schen und zwar ganz angemessen, da hier das Natiirliche vorherrscht. Choffart 

ist der Hauptvertreter diesel' chinesischen Mischgattung. Ausserdem sind als 

Ornamentiker Neufl'orge, Delafosse, Cuvillies und Boucher bemerkenswerth. 

Petitot handhabt das Griechenthum mit einer freiwilligen oder unfreiwilligen 

Komik. Salembier und Prieur entwickeln noch einmal eine eigenartige Auf

fassung der Renaissance-Arabeske; bei dem Ersteren erscheint alles wie yom 

Winde gejagt in elliptischen Kurven schwingend, bei dem Zweiten findet 

sich ein origineller Akanthus in einer Variation des Ramischen. - In del' 

franzasischen Bildhauerei bezeichnet Houdon den Ausgang der Bernini'schen 

Schule. - In der Malerei schlagt Greuze einen biirgerlich-sentimentalen Ton 

an; es ist etwas von der Auffassung Diderot's in seinen Bildern. Fragonard 
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malt noch im Geschmacke des Boucher und Peyron bildet den Uebergang 

zur David'schen Schule. 

Die deutsche Kunstbewegung diesel' Zeit theilt sich, den staatlichen Ver

haltnissen entsprechend, in mehrere unabhangige Gruppen. Die Spatzeit 

Friedrich des Grossen von Preussen und die Zeit seines Nachfolgers kultivirt 

den Zopfstil und noch mehr einen alle moglichen Motive verarbeitenden Eklek

tizismus. Algarotti ~andte den neuen italienischen Palladio und Zeichnungen 

des Palazzo Pitti nach Berlin; Lord Burlington schickte die Thermen des Palladio, 

die Zeichnungen des Palastes von Chiswick und den agyptischen Saal zu York. 

Alles dies wurde gelegentlich an den Bauten Friedrich des Grossen benutzt, 

ebenso wie die Werke Fischer's von Erlach, selbst die Gothik fand gelegentlich 

eine koulissenartige Verwendung. In del' Technik del' AusfUhrung bleiben die 

Bauten aus der Spatzeit Friedrich des Grossen weit zuruck hinter den vorzuglichen 

AusfUhrungen KnobelsdorfF's. Die Bauten der beiden Boumann's in Berlin, die 

Hedwigskirche, die Ritterakademie, der Dom, der Palast des Prinzen Heinrich 

und andere sind mehr oder weniger nUchterne Zopfbauten. In Gontard fand 

der franzosische Zopfstil in Berlin einen fahigen Vertreter; seine Gensdarmen

ThUrme und die Kolonnaden an der KonigsbrUcke sind phantasievoll erfunden 

und vorzUglich in der Silhouette; ebenso die Communs des Neuen Palais im 

Garten von Sanssouci bei Potsdam. Das Neue Palais selbst ist wieder mehr in 

der Art des Palladio gehalten. Die zahlreichen W ohnhausbauten in Potsdam 

geben ganz besondere Gelegenheit zu allen moglichen Stilexperimenten. 

In Dresden blieb der italienische Barockstil noch langer wirksam, als in 

Italien selbst. Erst der Baumeister Krubsacius machte, als Hauptfeind und 

endlicher Besieger des Barocks, dieser Richtung ein Ende. Dury in Kassel 

suchte die Antike nachzuahmen, aber erst seinem Nachfolger Jussow gelang 

es, das Roccoco ganz zu vermeiden. In Mainz entsteht noch spat die Peters

kirche im echten Roccocostil; dieselbe ist in technischer Beziehung sehr 

bemerkenswerth. In Mlinchen bleibt der Roccocostil eben falls sehr lange in 

Geltung und nachdem der Zopfstil endlich auch hier eingezogen ist, werden 

die Bauten ganz interesselos. Aehnlich verhalt es sich in Wien; die Erweite

rungen des Schlosses Schonbrunn, der Pallavicini'sche Palast und andere Bauten 

konnen dem allgemeinen Bilde einer verfallenden Kunst keinen neuen Zug 

hinzufUgen. - Die deutsche Bildhauerei dieser Zeit ist hauptsachlich dekorativ 

und liefert nur mitunter gute Portrats. Beispiele der letzteren Art bieten del' 

Hollander Tassaert, der Franzose Adam und die BrUder Ranz in den Bild

saulen der Feldherrn auf dem Wilhelmsplatze in Berlin. Erst Schadow in 

Berlin zeigt im Portratfach einen gesunden Naturalismus und giebt, in an

spruchsloser Schlichtheit, den vollen Eindruck der Personlichkeit wieder. Auch 
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in der Malerei besitzt Berlin in dieser Zeit ein originelles Talent in Chodowiecki, 

der hauptsachlich durch seine Radirungen einer der beachtenswerthen Sitten

schilderer seiner Zeit geworden ist. Rode in Berlin ist der echte Dekorations

maIer der Zopfzeit; seine Bilder zeigen ein bedeutendes koloristisches Talent, 

wenn auch zugleich eine leichtsinnige Formgebung. Oeser, der FI:eund 

Winckelmann's, ist ein geistreicher Skizzist, der trotz seines auf dus Erfassen 

der Antike gerichteten Strebens, doch im Zopf stecken bleibt. Der altere 

Tischbein und andere sind Nachfolger der franzosischen Schule, wie Rode. 

Mengs und Ang!-!lika Kaufmann haben ihren eigentlichen Platz in der neu

klassischen italienischen Schule. 

Das italienische Kunstleben der Zopfzeit bietet ein Bild von eigenthUm

lichem Interesse. Die allgemeine Kunstliebe, die gelehrte Kunstkennerschaft 

ist hier weit grosser als im Ubrigen Europa, aussert sich aber vorzugsweise 

in dem eingehenden Studium der Vergangenheit In Rom vereinigten die 

«Conversationen» eine Anzahl bedeutender Kunstgelehrter, wie Giacomelli, 

Passionei, Bianchi, Paciandi und andere zu zwanglosen Mittheilungen. FUr diese 

gelehrten und selbstIosen Manner war die Kunstwissenschaft eine Art Privat

vergnUgen, sie schrieben lieber fUr Andere, als unter eignem Namen. In Neapel 

gab es die herkulanensische Akademie und ihre Mitglieder Galliani, Mazzochi, 

Martorelli und Carcani gehorten zu den unterrichtetsten Mannern. In Florenz 

beschloss eine Gesellschaft edler Florentiner, Gaburri, Bonarotti und Gori, die 

Herausgabe des Museum Florentinum. Gori und andere beschaftigten sich 

zum ersten Male mit den etruskischen Kunstschatzen und brachten dieselben 

durch Herausgabe des Museum Etruscum ans Licht. Italien war immer noch 

das gelobte Land der Kunst und bot einer besonderen Gattung von Mannern, 

den Kunstabenteurern, ein geeignetes Wirkungsfeld. Diese traten als Ver
mittIer zwischen Italien und dem Norden auf. Der Baron Philipp von Stosch 

spielte in dieser Weise eine bedeutende Rolle, ebenso der Franzose d'Hancar

ville, auch Winckelmann konnte man, im besten Sinne, zu diesen Mannern 

zahlen, wenn er auch dem Kunsthandel fremd blieb. 

In der schafl"enden zeitgenossischen Kunst blieb der Barockstil noch 

lange neben dem Zopf in Uebung. Marchionni baute in diesem Sinne noch 

1763 den Chor des Laterans. Erst Piranesi und Aigarotti flihrten das Neu

klassische ein und Ersterer libte durch seine Stiche eine sehr grosse Wirkung. 

Fuga, Galilei, Vanvitelli, Simonetti, Piermarini, Temanza und andere waren die 

ersten Architekten dieser Zeit. 1m Allgemeinen sind die architektonischen 

Schopfungen charakterlos, trocken und langweilig, wie der grossartige Palast 

zu Caserta, das Hauptwerk Vanvitelli's und der Pal. Braschi in Rom von 

Morelli. Allerdings lasst die reiche italienische Tradition nichts ganz Schlechtes 
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zu Tage kommen und ausserdem bleibt die Technik der italienischen Bauten 

zu allen Zeiten vortrefflich. - Die Bernini'sche Bildhauerschule wirkt noch 

lange fort, erst mit Canova kommt die neue Richtung, in welcher sich das 

Studium der griechischen Antike mit den Reminiscenzen des Barockstils 

miscbt. zur Geltung. Auch die kokette Grazie der letzten Franzosen der 

Roccocozeit ist bei Canova noch keineswegs beseitigt. - Die neue Richtung 

der Malerei findet in Battoni und dem D.::utschen Mengs ihre vornehmsten V er

treter. Battoni ist ein Nachahmer des Raffael und ebenso Mengs; aber der neue 

Eklektizismus des Letzteren entspricht mehr dem Geiste der Zeit. Seine Bilder 

geben mindestens wieder die Vorahnung eines wahrhaft monumentalen Stils. 

England betreffend, so ist noch einmal, zur Erganzung des bereits oben 

Gesagten, auf die von dort ausgehenden, auf Erforschung der altgriechischen 

Denkmaler gerichteten Arbeiten zurlickzukommen. - Wenn diese Bestrebungen 

nicht sofon auf das englische Kunstschaflen einwirken, so findet dies doch 

bald darauf statt und ganz Europa nimmt daran Theil. 1m Jahre 1734 bildete 

sich in London der Verein der Dilettanti, eine Gesellschaft vornehmer Manner, 

die Italien bereist hatten, anfangs nur zu freundschaftlichem Verkehr zusam

menkommend. In den Jahren 1764-1766 richtete der Verein sein Augenmerk 

auf die Erforschung der jonischen Alterthlimer. Der Kunstgelehrte Dr. Richard 

Chandler, der Architekt Revett und der Maler Pars wurden auf Kosten der 

Gesellschaft nach Kleinasien geschickt, spater nach Athen und Griechenland, 

und die Frucht dieser Reise war das Werk: Travels in Greece und in Asia

Minor etc. 1776, welcheArbeit, im Verein mit den von Stuart und Revett 

bereits 1762 publizirten Alterthlimern von Athen, zum ersten Male die alt

griechischen Kunstdenkmale dem Studium der Modernen zuganglich machten. 

- Die Gesellschaft der Dilettanti hat unterdess ihre Publikationen liber grie

chische Alterthlimer fortgesetzt und erst vor Kurzem ist ein neuer Band der 

Jonian Antiquities, mit den neuesten Hilfsmitteln photographischer Aufnahmen 

ausgestattet, erschienen. - In der damaligen Architektur bringen Campbell, 

Gibs und noch mehr die Adam's den Klassizismus auch in England zum 

Durchbruch. Soane richtet in seinem Hauptwerk, der Bank von England, 

sein Bestreben auf eine Vereinigung antiker und orientalischer Architektur: 

wahrend der als Ingenieur berlihmtere Telford in seinen wenigen Kunst

bauten -dem neuklassischen System huldigt. - Endlich erhalt England durch 

Reynolds und Romney eine eigenthlimliche Malerschule; beide sind Eklektiker, 

weIche die VorzUge der grossen Italiener mit denen der Niederlander zu ver

einigen streben. Ihre Nachfolger West, Bary, Opie, Stothardt und andere liefern 

ganz vortreffliche Bilder, zum Theil schon in der neuromantischen Richtung, 

welche erst spater nach Frankreich und Deutschland liberging. Der Bildhauer 



Allgemeine Uebersicht. VII. Abschnitt. Uebergang ZUI' l'.'eliidassik. 

Flaxmann, auch als Umrisszeichner im Stile griechischer Vasenmalerei bekannt, 

ist ein Nachfolger der Winckelmann'schen Richtung und gehort bereits in die 

folgende Stilperiode, obgleich speziell die neuklassische Schule David's in 

England keinen Einfluss gewinnt. Weniger als Maler, sondern mehr als Ra

direr, ist Hogarth um die Mitte des lahrhunderts bedeutend; er ist haupt

sachlich satirischer Sittenschilderer und der wahre Vater der modernen Karri

katurenzeichnerei. - Eine Erscheinung von Bedeutung im englischen Kunst

gewerbe ist die Wedgwood-Topferei; sie schliesst sich in der Formgebung den 

neuklassischen Bestrebungen an. 

In Spanien, in den Niederlanden, in den skandinavischen Landern, 

iiberall macht sich nach der Mitte des 18. lahrhunderts die Neigung zur Antike 

geltend, ohne dass es vorlaufig gelingt, die Traditionen der franzosischen 

Spatrenaissance ganz zu beseitigen. 

Das Auftreten der David'schen neuklassischen Schule in Frankreich, urn 

1787, macht Epoche und gilt als Abschluss der Renaissance, aber in dieser 

absoluten Ausdehnung ist der Schluss falsch. Heute sind wir uns bereits 

bewusst, dass die akademisch-kosmopolitische Kunst der ersten Halfte des 

19. lahrhunderts nur eine zeitweise Unterbrechung der Renaissance bedeutet. 

Die Schule David's konnte ihr Versprechen, das Wiederaufleben der naiven 

Antike zu verwirklichen, keineswegs erflillen. Etwa seit den sechziger lahren 

unseres .Tahrhunderts sehen wir in dieser Kunstrichtung nur die kalte all

gemeine akademische Schablone, einen Traum von kosmopolitischer Kunst; 

ungefahr ebenso unwahr und resultatlos, wie die am Ende des vorigen .Tahr

hunderts proklamirte VOlkerverbriiderung. Das Leben der Kunst wurzelt 

immer im Inqividuellen, also auch in den hierdurch bedingten nationalen 

Eigenthiimlichkeiten und es lasst sich keine allgemeine Regel erfinden, welche 

allen Geistern den freien Spielraum der Ertindung bietet. Bemerkenswerth 

ist, dass die allgerriein gefasste Neuklassik sofort ihren Gegensatz, eine ebenso 

allgemein gefasste Neuromantik, ins Leben rief. Wahrend die Schule David's 

sich anschickte, von Paris aus Europa zu beherrschen, begeisterte sich das 

franzosische Volk an den mittelalterlichen Triimmern der zersWrten Abtei von 

St. ·Denis. - Seit der Mitte des 19 . .Tahrhunderts haben die akademisch a11-

gemein aufgestellten Gegensatze des Klassischen und Romantischen ihren 

Werth verloten und haben wi~der der Werthschatzung nationaler Kunst

leistungen weichen miissen. Heme stehen wir wieder am Beginn einer neuen 

Renaissancefolge, deren Endziel noch nicht abzusehen ist, deren langere Dauer 

aber durch die Unerschiitterlichkeit ihres Fundaments, das Bestehen der 

nationalen Besonderheiten, wahrscheinlich gemacht wird. 



I. ABSCHNITT. 

Die Spatrenaissance bis zum Beginn des Barockstils (1530-1580). 

Die Veranderungen des KunststiIs, weIche etwa in den dreissiger lahren 

des 16. lahrhunderts soweit fortgeschritten sind, um eine besondere Unter

scheidung von der Hochrenaissance zu rechtfertigen, biiden einen bemerkens

werth en Abschnitt in der grossen Renaissancebewegung und werden gewohn

Iich mit der Benennung «Spatrenaissance» beIegt. Indess tritt mit diesem 

Umbildungsprozess keine Ermattung, kein Verfall der KUnste ein, sondern es 

bIeibt ein fortschreitendes Streb en in unveranderter Kraft nach einem neuen 

weitergesteckten ZieIe; wie denn ein gieiches Bild des Werdens und Ringens 

sich in derselben Zeit auf allen anderen Gebieten des Lebens zeigt. Noch 

sind nirgends die Renaissanceideen fertig oder abgeschiossen zu finden; auf 

allen Gebieten giebt es Probleme, weIche der Losung harren. In den politi

schen Verhaltnissen dauert der Kampf der modernen Staatenbildung gegen 

das Feudalwesen fort; ebenso streitet in der Litteratur eine skeptisch ironisirende 

Richtung der Geister gegen die abgestandene und verbrauchte Romantik des 

Mittelalters. Aber auch die allzu skiavische Nachahmung der Antike, wie sic 

die erste Renaissanceperiode gezeitigt hatte. wird bei Seite geworfen zu Gunsten 

einer neuen auf das Wiedererwecken des nationalen Gcistes gehenden Richtung, 

weiche, wie immer, zuerst von der positiven Seite der Litteratur eingeschiagen 

und von dieser auf die biidende Kunst Ubertragen wird. 

Charakteristisch fUr diese Zeit ist das Ieidenschaftliche Handeln der 

Einzelnen, sowie das harte Aufeinanderprallen der allgemeinen Gegensatze, 

uberal1 ist Krieg und hochwogende Bewegung; in der Politik, wie in Wissen

schaft und Kunst. Die grosse politische NebenbuhIerschaft zwischen Kaiser 

Karl V. und Konig Franz I. giebt den Aniass zu unaufhorlichen Befehdungen, 

und Italien, der gewohnliche Tummelplatz fUr diese Kampfe, wird dabei von 

beiden Parteicn gcbrandschatzt. Aber diese Kampfe hindern die Entwickelung 
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der Kunst wenig, weil es keine Volkskriege sind, welche den Wohlstand aller 

Bevolkerungsklassen in tiefe Mitleidenschaft ziehen, sondern nur die gewerbs

massigen Gefechte und Geti.immcl gemietheter Landsknechthaufen, die sich 

selbst und andere zu schonen wissen, wenn die Lohnung nicht ausbleibt. 

Unter Karl V. entsteht das glanzende Scheinbild einer Weltmonarchie, von 

der Deutschland nul' ein Anhangsel ist. Mit der Herrlichkeit und Macht des 

deutsch-romischen Kaiserthums geht es nun rasch abwarts, umsomehr, als 

bereits 1526 das Reich durch den Bund der Lutherischen politisch ge

spalten wurde. Del' Bauernkrieg und die Ausschreitungen der Wiedertaufer 

mochten noch nicht so sehr in Betracht kommen, abel' der im Jahre 1546 

ausbrechende schmalkaldische Krieg war schon ein Vorspiel des kommenden 

grosseren UnglUcks. Unter Kaiser Ferdinand (1558-1564) war Deutschlands 

Macht unbedeutend, die Kirchenspaltung lahmte die Centralgewalt ganz. 

Ferdinand empting nicht einmal mehr die Kaiserkronung und musste an die 

Turken Tribut zahlen. Durch die nach seinem Tode noch einmal vor

genommene Theilung del' osterreichischen Erblander wurde die Sache nicht 

besser. Unter Maximilian's II. Regierung dauerte die politische Schwache in 

alter Weise fort und unter Rudolph II. sammelten sich bereits die dUsteren 

Gewitterwolken, aus denen die verderblichen Blitze des dreissigjahrigen Krieges 

herunter zucken sol1ten. Frankreich gerieth dagegen in eine verhaltnissmassig 

gluckliche Lage; die Befestigung der Monarchie machte unter Franz I. Fort

schritte und befahigte das Land, die politische FUhrerrolle in Europa zu 

Ubernehmen. Franz I., zuerst bei Pavia (1525) geschlagen und gefangen, wurde 

wieder frei, als er im Frieden von Madrid seine AnsprUche auf Italien aufgab; 

indess war dies nur ein gezwungener Verzicht, den er selbstverstandlich spater 

wieder zurUcknahm, obgleich er sich deswegen in neue Kriege stUrzte. Man 

muss aber erstaunen, wie Franz I. dennoch die Zeit fand, seine sehr umfang

reiche Macenatenrolle mit dem bekannten theatralischen Aplomb fortzuspielen. 

Bei Gelegenheit des dritten italienischen Krieges vermahlte Franz I. seinen 

zweiten Sohn Heinrich mit Catharina de' Medicis, der Nichte Papst Clemens VII. 
und legte durch diese Heirath den Grund zu der nachhaltigen Einwirkung 

der italienischen Kunst auf sein Land. Frankreich litt zwar in dieser Zeit 

eben falls unter den religiosen Wirren, welche sich durch sammtliche immer 

nur kurze Regierungszeiten der Nachfolger Franz I. fortsetzten, aber wenigstens 

ohne Einmischung des Auslandes. Catharina de' Medicis Einfluss Uberdauert 

indess aUe Regierungen bis ans Ende der Epoche. - Das Papstthum gerieth 

in geistliche und weltliche Bedrangnisse; Papst Clemens VII. trat nach dem 

Frieden von Madrid auf die Seite Frankreichs und erfuhr dadurch die PIUnde

rung del' St. Petersbasilika durch die kaiserlichen Colonna's und spater die 
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Pllinderung der Stadt, den berlichtigten sacco di Roma, durch einen emporten 

Landsknechthaufen unter Bourbon und Frundsberg (1527). Aber del' tide 

Niedergang der papstlichen politischen Macht, welcher den Kirchenstaat mit 

Vernichtung bedrohte, war nur ein kurzer Moment und wurde durch den 

Vertrag von Amiens noch in demselben Jahre beseitigt. Damit zugleich 

erhoben sich die Papste aus der Verweltlichung, we1che durch die libertriebene 

Pflege des Humanismus eingetreten war. - Unterdess fiel die letzte grosse 

italienische Republik, die tlorentinische, den politischen Kombinationen der 

Machte zum Opfer; sie kam dauernd unter die Hel'rschaft der Mediceer. -

Spanien machte unter der Regierung Karl's V. seine glanzenden Eroberut1gen 

in Amerika; aber nur, um miter Philipp 11., dem nachstfolgenden Hel'rscher, 

politisch zu Grunde zu gehen. Allein die Austreibung und Verfolgung del 

Morisken kostete Spanien liber 100000 Menschen. Noch einmal eroberte der 

tapfere Don Juan d'Austria nach dem Seesiege von Lepanto Tunis, aber auch 

dieser Erwerb ging bald wieder "erloren. Die Niederlande wurden, ahnlich 

wie Italien, zum Zankapfel zwischen Karl V. und Franz I.; schliesslich yom 

Kaiser behauptet, kamen sie durch eine unglUckliche Politik an Spanien. 

Weniger die religiOse Spaltung, als die Vernichtung der burgerlichen Frei

heiten, rief die Emporung der Niederlande gegen die spanische Zwangsherr

schaft auf. 1m Jahre 1572 begann der Aufstand der Meergeusen und 1581 

wurden die befreiten nordlichen Pl'ovinzen durch Wilhelm von Oranien zum 

unabhangigen Staate vereinigt, wahrend noch die slidlichen Provinzen bei 

Spanien verblieben. - Heinrich IlL, Konig von England (15°9-1547), der 

historische Ritter Blaubart, zerrlittete das Land mit seiner durch Ehestreitig

keiten bedingten Politik. 1m Jahre 1534 erklarte er sich zum Oberhaupte der 

anglikanischen Kirche. Doch schlitzte die insulare Lage den Wohlstand 

Englands, indem sie das Land von den europaischen Verwickelungen fern 

hielt, und unter Elisabeth's Regierung nahm dasselbe einen machtigen und 

nachhaltigen Anlauf zul' grossartigsten Entfaltung seiner politischen Macht. 

Die insulare Lage Englands war aber vielleicht auch eine der Ursachen, we1che 

hier das Eindringen der Renaissancebewegung vel'zogerten. 

Die in der littel'arischen \Velt liberall hel'rschende Gahrung ausserte sich 

meist nach der negativen Seite, in einer zersetzenden und selbst ins Un mora

lische gehenden Satire. - In der italienischen Litteratur hatte schon in der 

vorigen Epoche die humoristische und skeptische Behandlung des Roman

tischen, durch Ariost, begonnen und machte bei seinen Nachfolgern del' burles

ken Travestie Platz; zugleich verspottete man die Pedanterie der klassizil'enden 

Gelehrten. Pietro Aretina (I492-1557), der schamlose und verworfene Gelegen

heitspoet, stellt in sich die negative und zersWrcndc S(.!itc der damaligen Lille-
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ratur meisterlich vor Augen. Auf der positiven Seite brachte Torquato 

Tasso (1544-1595) die Romantik in Italien zum Abschluss und fUhrte dieselbe 

aus dem Bereiche der Sinnlichkeit und der Ironie in ihre Heimath, den christ

lichen Ideenkreis, zurUck (La Gerusalemme liberata). Guarini versammelte 

in seinem Schafergedichte, dem Pastor fido, antike Mythologie, Romantik und 

das Pathos der Tragodie zu einem scheinbaren, opernhaften Ganzen; nicht 

ohne symptomatische Bedeutung fUr die ganze Richtung der neuen Kunst

entwickelung. - In Frankreich vertritt Rabelais (1483-1553) in derbster Weise 

den Gegensatz zur Romantik; aber zur Unterscheidung von den Italienern 

hat er als Eigenes den Zug einer ungeheuerlichen nord is chen Phantastik. 

Diese Neigung wm geistig Incommensurabeln kann aber als eine allgemeine 

Eigenschaft der nordeuropaischen Volker betrachtet werden und pragt der 

ganzen transalpinischen Renaissance ihren unterscheidenden Charakter auf. 

Michel de Montaigne (1533-1592) folgte mit derri Ausdrucke einer skeptisch

weltmannischen Lebensphilosophie; wahrend die hofmassige Litteratur der 

von Pierre Ronsard neu gestifteten Dichterschule (La Ple'iade fran~aise) die 

Nachahmung des klassischen Alterthums nach Frankreich zu Ubertragen suchte. 

- In Deutschland zeigte sich der durch die Reformation hervorgerufene 

Zwiespalt der Geister auch in der Litteratuf. Hans Sachs (1495- 1576) dichtete 

mit reformatorischer Tendenz, besonders die Dramen seiner letzten Zeit; 

wahrend von katholischer Seite Luther und seine Anhanger in Satyrspielen 

verhohnt wurden. Ein deutscher Nachahmer des Rabelais ist der satirische 

Dichter Johann Fischart (t 1584) aus Mainz. - Die spanische Litteratur dieser 

Zeit, mit Garcilosa de la Vega (1503-1536) in seinem Eglogas, ist bezaubernd 

lieblich in italienischen Formen. - Portugal hatte in Luis de Camoes 

(1526-1580) seinen einzigen grossen klassischen Dichter. In Spanien dichtete 

der grosse Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616) seinen unsterblichen 

Don Quijote de la Mancha, eben falls als eine Vernichtung des Mittelalters 

gedacht; aber positiv als Versuch des Aufbaues einer modernen Welt. -

In. England schrieb Thomas Wyatt (1503-1542) Lieder und Balladen in Nach

ahmung der Italiener. 1m Jahre 1562 erscheint die erste regelmassige Tra

godie «Gorboduc» von Lord Sackville, gemeinschaftlich mit Thomas Norton 

verfasst, und es folgen die Dramen der Vorlaufer des grossen William 

Shakespeare. 

Mochten 111 den Litteraturwerken die zersetzenden Tendenzen uber

wiegen; so hielten sich die vorzUglichsten Geister der bildenden Kunst dieser 

Zeit doch auf der positiven Seite, wie dies schon durch die Art ihres Schaffens 

bedingt wurde. Die grossen Kunstler dieser Epoche sind durchweg echt 

fromme, christlich-glaubige Menschen; trotz der zUgellosen Ungebundenheit 
EBE 1. 
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des Lebens, die sich bei ihnen mitunter in starker Weise geltend macht. 

Wie innig sich diese widersprechenden Elemcnte in einer Person vereinigen, 

ist hochst anschaulich aus Cellini's Selbstbiographie, dicsem vorzUglichen 

Spiegel einer die Aeusserungen der Leidenschaft tiber alles Mass hinaus trei

benden Zeit zu erkennen. Bei aller energischen, das Mass des Erlaubten weit 

tiberschreitenden Selbsthilfe glaubt Cellini dennoch direkt unter gottlichem 

Schutze zu stehen. wie viele seiner Erzahlungen darthun. Auch der grosse 

Michelangelo ist, trotz seiner das Aeusserliche der kirchlichen Tradition 

hintenansetzenden Kunstweise, ein tief innerlich religioser Mensch; dies wird 

bewiesen durch seine Zugehorigkeit zum Kreise der geistlichen Dichterin 

Vittoria Colonna; durch seine eigenen Sonette, und praktisch durch die ganz

liche Uneigenntitzigkeit, mit der er den Rest seines Lebens den begeisterten 

Arbeiten der St. Petersbasilika wid met. - Die fast tiberall fortgesetzte kirchlich

reformatorische Bewegung der Zeit deutet doch ebenfalls auf ein tiefes reli

gioses Bedtirfniss, wenn man von den auf Erweiterung des we1tlichen Besitzes 

gerichteten Absichten oder sonstigen unlauteren Motiven der Grossen absieht. 

I. Die italienische Spatrenaissance. 

Michelangelo, seine Zeitgenossen, SchUler und Nachahmer. 

Unzweifelhaft muss das Wirken Michelangelo's, als treibende und 

schopferische Kraft, an die Spitze der ganzen Kunstepoche gesetzt werden. 

und nicht nur fUr Italien. sondern ftir alle der Renaissancekunst folgenden 

europaischen Lander. Michelangelo ist der geistige Heros der modernen 

Menschheit; er bezeichnet die Grenze des dem Menschengeiste Erreichbaren 

nach oben hin; erst durch ihn kommt zum Bewusstsein, was der einzelne, auf 

seine eigene Kraft gestellte Mensch wollen darf und vollbringen kann. Michel

angelo's Riesenkraft durchdringt alle Zweige der bildenden Kunst und schafft 

tiberall ein neues Fundament. Das Prinzip seines Wirkens ist die unbedingte 

Freiheit des ktinstlerischen Wollens und das Niederwerfen jeder Schranke, die 

sich der rein ktinstlerischen Absicht entgegenstellt, mag sie Tradition der 

Antike, kirchliche Kultusregel, oder sonst wie anders heissen. Dieser freie 

individuell schopferische Zug in Michelangelo's Schaffen erkIart seine un

bestrittene Herrschaft tiber seine Zeitgenossen und seine sich spater immer noch 

steigernde Nachwirkung auf die folgende Entwickelung der Kunst. 

Michelangelo Buonarroti, im Jahre 1474 zu Chiusi als Sohn einer 

armen florentinischen Adelsfamilie geboren, eiIte schon in frUhester Jugend 
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unaufhaltsam in die Arme der Kunst. Der Maler Domenico Ghirlandajo in 

Florenz \\"ird sein erster Lehrer, aber schon der Knabe Michelangelo erfasst 

sofort die Totalitat der Kunst und bereits im flinfzehnten Jahre meisselte er, 

im Garten der Mediceer, den Kopf eines Fauns in Marmor. Lorenzo il 

Magnitico nimmt ihn in sein Haus und lasst ihn mit seinen Sohnen erziehen. 

Welch eine Jugend flir den werdenden grossen Klinstler! 1m vertrauten Kreise 

des grossen Mediceers und seiner gelehrten und klinstlerischen Umgebung, der 

vornehmsten der damaligen Zeit, aufwachsend, musste sein Geist sofort auf 

die hochsten Ziele gerichtet werden. In seinem zweiundzwanzigsten Jahre 

nach Rom berufen, war Michelangelo in der That bereits ein berlihmter 

Klinstler und es erscheint ganz natlirlich, dass er im Jahre 1503 durch Papst 

Julius II. mit der Ausflihrung seines Grabmals beauftragt wurde, eines das 

Grosste und Erhabenste des Gedankens fordernden Werkes, wie es nur der 

hohe Kunstsinn eines Julius planen konnte. Dieser wichtige Auf trag sollte 

leider zur Qual seines Lebens werden, denn zugleich mit der grossen Gunst, 

die ihm der Papst damit envies und mit seiner wachsenden Bedeutung als 

Klinstler erhoben sich gegen ihn Neid und Kabale und hinderten ihn an der 

Ausflihrung seiner kolossal angelegten Idee. 

Die Wahl des Platzes fUr das Grabdenkmal gab Julius II. den Anstoss 

auf den Gedanken des Neubaues der St. Petersbasilika zurlickzukommen und 

dies noch grossere Projekt liess die Errichtung des Grabmals in den Hinter

grund treten. Am Tage der Grundsteinlegung von St. Peter musste Michel

angelo aus Rom fllichten; der unbequeme Maimer war Tags zuvor aus dem 

Vatikan verwiesen. Wenige Jahre darauf starb der grosse Julius II. und seine 

Erben schloss en einen neuen Vert rag mit Michelangelo wegen AusfUhrung des 

Grabmals; aber der Nachfolger lulius 11., der Mediceer Leo X., der lugendgespiele 

Michelangelo's, musste natlirlich den Wunsch haben, den berlihmtesten Bildhauer 

Italiens zur Ausflihrung seiner Ideen zu benutzen. Zunachst waren es die 

Graber der Mediceer in S. Lorenzo zu Florenz, welche Michelangelo beschaf

tigten, aber der Aufenhalt daselbst wurde zur Gelegenheit, um ihn in den Streit 

der Florentiner mit der Familie der Mediceer zu verwickeln. Papst Paul III. 

Uberhtiuft Michelangelo mit architektonischen Aufgaben von kolossalem Um

fange, zuerst 1535 mit dem Ausbau des Kapitols und seit 1547 mit der Weiter

flihrung des Baues der Peterskirche, eines Werkes, das ihn dann bis zum 

Schlusse seines Lebens beschaftigt. Von dem berlihmten Grabmal fUr lulius II. 

war nur wenig fertig geworden und dies Wenige wurde nun als Wand grab 

in den vierziger lahren in S. Pietro in vinculis aufgestellt; allerdings betindet 

sich die berlihmte Mosesfigur unter der geringen Anzahl der fertig gewor

denen Arbeiten. Michelangelo starb 1564 in Rom, im neunzigsten Lebcnsjahre, 
9* 
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nachdem er noch den Tambour der grossen Kuppel von St. Peter vollendet 

hatte und hinterliess ein genaues Modell flir die WeiterfUhrung derselben. 

a) Architektur. 

Die Hauptbedeutung Michelangelo's fUr die Umbildung der Architektur

formen im Sinne einer Spatrenaissance liegt in dem Gegensatze seines kUnst

lerisch freieren Empfindens und W ollens zu der bis dahin liblichen strengen 

Nachahmung der romisch-antiken Monumente. Michelangelo hatte sich nicht 

zur AusUbung der Baukunst gedrangt, sie wurde ihm aufgezwungen und nun 

erfasst er die neue Aufgabe als Bildhauer, nach plastischen Gesetzen, und 

klimmert sich wenig urn das Detail, und noch weniger um den angstlich 

von antiken Monumenten abstrahirten Kanon der Verhaltnisse. Seine 

damonisch gewaltige Natur verschmaht jede Nachahmung, auch die der 

Antike, und hierin, sowie in der gleichzeitigen Reaktion gegen die trotz der 

Hochrenaissance noch librig gebliebenen Spuren des Mittelalters, wie sie sich 

in seiner Kritik tiber die mehrgeschossige Fa.;-ade Ant. da SangaUo's zu 

St. Peter ausspricht, liegt eine neue Betonung der Freiheit des nationalen Geistes. 

Michelangelo wollte durchgehende grosse Ordnungen, aber die akademisch 

vorgeschriebene Gliederfolge war ihm etwas Gleichgliltiges. Seine Architektur 

soUte nicht mit dem Detail sprechen, sondern mit den grossen Linien, 

mit der Gliederung und Theilung der Baumassen und mit dem schonen 

Gesammtkontour, wie derselbe an seiner unvergleichlichen Kuppel von 

St. Peter hervortritt. Auch die Konstruktion, die er librigens mit Auszeichnung 

handhabte, war ihm doch nur Mittel zur Erreichung seines klinstlerischen 

Zwecks, der in erster Linie auf eine Gesammtstimmung gerichtet blieb. Die 

unmittelbare Sprache, welche die Malerei und Bildhauerei zum Beschauer 

flihrt, soHten nun auch die Bauglieder sprechen lernen und zu diesem Zwecke 

bediente er sich in seinen Kompositionen der grossen Licht- und Schattenmassen. 

Die Anfertigung eines ModeHs zur Fa.;-ade flir S. Lorenzo in Florenz 

wird ihm 1575 durch Leo X. wahrend seiner Anwesenheit daselbst aufge

tragen. Eine Skizze des Entwurfs wird noch im Pal. Buonarroti in Florenz 

aufbewahrt. Michelangelo woHte dem unteren Theile der F a.;-ade eine gross

artige Saulenstellung geben und dazwischen Reliefs. Den nothigen Marmor 

liess er selbst in Carrara brechen und nach Florenz schaffen; aber die Aus

flihrung unterblieb. 

Die Kapelle der Mediceer (Sagrestia nuova) an San Lorenzo in 

Florenz, unter Leo X. begonnen, aber erst unter Clemens VII., dem zweiten 

mediceeischen Papste, in den Jahren 1520-1529 vollendet, ist ein freies Werk 
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des Michelangelo. Sie ist ganz auf die Erhohung der Wirkung seiner dort 

befindlichen beiden Mediceergraber berechnet. Die Verhaltnisse sind hier das 

Wesentliche und ganz frei gewahlte. 

Aber erst der Bim der Biblioteca Laurenziana in Florenz, im Auf

trage Clemens VII. von Michelangelo unternommen, zeigt ganz seine freie 

Behandlung der Architektur, den eigentlichen Stil des Meisters. In der V or

halle mit der Treppe befinden sich an den Wanden vorspringende Pfeiler 

mit Fensternischen und dazwischen stehen je zwei Saulen dicht aneinander, 

darunter sind grosse Konsolen. Die ganze Anordnung ist eine Vordeutung 

des kommenden Barockstils, ein V ersuch, zusammengehaltene Kraft zum 

sprechenden Ausdrucke zu bringen. Die Treppe ist erst spater von Vasari 

nach Michelangelo's Zeichnung hineingebaut und musste isolirt werden, urn 

die Architektur der Wande nicht zu stOren. Der Oberbau ist unvollendet 

geblieben und deshalb ist die beabsichtigte Stimmung nicht voll zum Ausdruck 

gekommen. 

Die romische Thatigkeit des Meisters, auf dem Felde der Architektur, 

ging zum grossen Theile mit Planemachen verloren. Der Entwurf zu einem 

Palast fUr den spateren Papst Julius III. an der Ripetta wurde nicht ausgefUhrt. 

Funf Plane fUr S. Giovanni de' Fiorentini konnten sammtlich nicht mehr auf

gefunden werden, als die jetzige spatere Fa.;ade durch Galilei zur AusfUhrung 

kam. 1m Jahre 1535 wird Michelangelo durch Paul III. zum supremo architetto, 

scultore e pittore di palazzo apostolico ernannt und erhalt, als wichtige arch i

tektonische Aufgabe die bauliche Umgestaltung des Kapitols. Die Haupt

anordnung der kapitolinischen Bauten rUhrt von ihm her, wenn auch die 

endliche AusfUhrung nieht seinem ursprUnglichen Gedanken entspricht. 

Die Anlage der beiden zum Kapitol fUhrenden Flachtreppen, welche so 

wesentlich zur Totalwirkung beitragen, im Jahre 1536. Zwei Jahre spater 

erhielt die Reiterstatue des Marc. Aurel, unter Michelangelo's Leitung, ihren 

jetzigen Platz in der Mitte der Kapitolsanlage. Auch der Entwurf zum jetzigen 

Senatorenpalast mit der Doppeltreppe, welche mit den FlussgOttern und dem 

Brunnen ein Ganzes bildet, gehort vermuthlieh Michelangelo an. Ebenfalls 

lag zu den beiden Seitenpalasten, die erst ein Jahrhundert spater aufgefUhrt 

wurden, ein Plan von ihm vor und sind dieselben auch wohl, abgesehen vom 

Detail, danaeh ausgefUhrt worden. FUr alles Einzelne, besonders fUr das 

hassliche Mittelfenster, ist Giov. del Duca verantwortlich. Die beiden hinteren 

Hallen, mit den nach Araceli und dem tarpejischen Felsen fUhrenden Treppen, 

sind von Vignola entworfen. 

Nach dem Tode Ant. da Sangallo's, im Jahre 1547, erhielt Michelangelo 

von Papst Paul III. (Alessandro Farnese) den Auf trag, den Palast Farnese 
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weiter zu bauen. Der Hauptfa~ade und den beiden Seitenfa~aden fehlte noch 

das Bekronungsgesims, fUr welches noch bei Lebzeiten Sangallo's eine Kon

kurrenz ausgeschrieben war, an der sich Perino del Vag a, Fra Seba~tiano del 

Piombo, Michelangelo und Vasari betheiligten. Der Entwurf Michelangelo's 

fand schon damals den Beifall Paul's 111., kam aber nun erst zur AusfUhrung. 

Die Hofportiken waren zwar noch unter Sangallo ziemlich vollendet, aber 

vermuthlich nach einem Entwurfe Michelangelo's, welcher hier ziemlich genau 

dem antiken Vorbilde des Marcellustheaters folgte - eine Thatsache, welche 

auch gegen die ursprUngliche Autorschaft des Michelangelo sprechen konnte. -

Jedenfalls liess derselbe bis 1564 die Portiken der zweiten Etage fertig ein

wOlben und fUhrte die korinthische Ordnung der dritten Etage aus. Die ganze 

in sichtbarem Ziegelmauerwerk konstruirte, mit Gliederungen, Gesimsen und 

Saulen in Travertin versehene Palastfa~ade ist eine der schonsten Roms und 

das Hauptgesims verdient noch einen grosseren Ruf, als das berUhmte des 

Pal. Strozzi in Florenz (Qu. Letaroully 11., pI. lIS und 117). - N ach dem 

Tode Michelangelo's erhielt Vignola, der durch den Bau von Schloss 

Caprarola berUhmt gewordene Architekt, die Leitung des Baues, aber erst seil1 

SchUler Giacomo della Porta beendete im Jahre 1 58g, mit der zweiten Etage 

der hinteren Fa~ade, das Ganze. 

Am Entwurfe der Villa di Papa Giulio, um 1550, hatte Michelangelo 

einen grossen Antheil. Der baulustige Papst Julius III., gemeinsam mit 

Michelangelo, Vasari und Vignola, stellte den Plan aufs Genaueste fest. Die 

Anordnung des Gebaudes Hisst in seiner knappen Zweckmassigkeit die e1l1-

gehende Ueberlegung geistreicher und kunstlerisch auf der Hohe ihrer Zeit 

stehender Manner erkennen; dasselbe kann als ein Hauptwerk dieser Epoche 

gelten. 

Der Entwurf zur Porta Pia stammt erst aus den letzten Lebensjahren des 

Meisters, der Oberbau ist neu und nicht ganz nach Michelangelo's Absicht vol

lendet. Doch geben die Fenster, die starkschattigen Giebel, ein grossartigesGanzes. 

Die Chiesa S. Maria degli Angeli (Piazza di Termini) ist in einem 

Hauptsaale der Thermen des Diodetian eingerichtet (1563). Michelangelo liess 

die acht schonen anti ken Syenitsaulen an ihrem Platze, Mauern und Gewolbe 

blieben eben falls erhalten. Leider musste der Fussboden um zwei Meter hoher 

gelegt und deshalb die alten Basen der Saulcn verschUttet werden. Die Kirchc 

ist durch cinen Umbau des vorigen Jahrhunderts unkenntlich gewordcn; 

abcr der hundertsaulige Gartenhof der anstossenden Karthause blieb erhaltcn 

(Qu. Letaroully 111., pI. 316). 

Der Ncubau der St. Petersbasilika war unter Papst Julius II. durch 

Bramante um 1506 von Neuem begonnen und mit Eifer fortgefUhrt; aber mit 
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dem fast gleichzeitigen Tode des Papstes und des Baumeisters um 1514 stockte 

das W crk. Damals waren die Kuppelpfeiler vollendct und durch Bogcn 

vcrbundcn, das Chorhaupt war vorangcschritten, auch der Bau des sUdlichen 

Querschiffs war begonnen. In dicsem Zustande verblieb das grosse Werk 

langere Zcit und wurde fast zur malerischen Ruine, denn alle nun nach ein

ander ernanntcn Baumeister, Giuliano da Sangallo, Fra Giocondo da Verona, 

Raffael und schliesslich Baldassare Peruzzi machten nur neue Plane, ohne die 

Arbeiten wesentlich zu fOrdern. Mit dem Tode Raffael's, seit 1520, trat der 

Bau in einc achtzehnjahrige Periode absoluten Stillstandes. Erst Paul III. 

nahm den Bau mit Eifer wieder auf und ernannte Antonio da Sangallo zum 

Baumeister. Wieder wurde ein neuer Plan und ein neues Modell gefertigt, 

weIche im Grundriss ein lateinisches Krcuz zeigten, aber zur Ausflihrung kam 

cs nicht, bis Sangallo 1546 starb. 

Michelangelo war damals die erstc kunstlerische Autoritat unter den 

Lcbenden und wurde von Paul IlL, 1547, zur VoUendung der St. Pcters

basilika berufen. Wenn man aber bedenkt, dass der grosse Meister schon 

7 I Jahre zahlte, also in einem Alter war, in dcm noch wenige Menschcn 

schaflcnskrliftig sind, und dass er obencin mit andcrcn Arbeiten uberhauft 

war, so wird man nicht crstaunen, wcnn man hort, dass der Altmeister die 

neue Riesenaufgabe, wCIche kunstlcrisch und konstruktiv die grossten An

strengungcn erforderte, von sich abzuwciscn suchte. Endlich Ubernahm 

Michclangelo dennoch das Werk, aber auf seinen bcsonderen Wunsch ohne 

Entgelt und nun bewies cr durch seinen grossartigen Plan und dcn nach

drUcklichsten Baubetrieb, dass die Macht seiner Feuerseele durch das Alter 

nicht gcbrochen \\"ar. Immerhin war es eine merkwUrdige FUgung des 

Geschicks, weIche gerade ihn zur Vollendung eines Werkes berief, dessen 

unerwartete Dazwischenkunft einst seine Pfadc gckreuzt und ihm cin frUher 

geplantes hohes Gebilde, das Grabmal Julius [1., verdorben hattc. 

Michelangelo verwarf die mit zwei Ordnungen ausgestattete Front des 

Sangallo wegen der Haufung der Glieder als gothisch und projektirte fUr 

dieselbe cinen viersauligen Portikus mit einer grossartigen durchgehenden 

Ordnung. 1m Grundriss kam er mit Strenge auf das griechische Kreuz zurlick, 

auf den endgliltigen Entwurf Bramante's. Die Frage, ob griechisches oder 

lateinisches Kreuz war immer noch eine offene geblieben und war durch 

Bramante's Nachfolger zunachst zu Gunsten des lateinischen Kreuzes ent

schieden worden. FUr die Lasung im letzteren Sinne sprach die kirchliche 

Tradition, das Festhalten an der alten Basilikenform und, wie es sich in der 

F olge zeigen wird, siegte diese Meinung endlich doch. Michelangelo hane 

nur die rein klinstlerische Wirkung im Auge, wie dies bei ihm stets der 
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Fall war, und konnte sich der vollkommeneren Harmonie des gleicharmigen 

Kreuzes mit dem Kuppelbau nicht verschliessen (Fig. 2). Seine eigenste 

Schopfung ist aber die grossartige Kuppel mit dem schonsten Gesammtkontour, 

welchen die Baukunst je auf der ganzen Welt erreicht hat (Fig. 3). Zum 

erst en Male ist hier der Tambour durch die ausseren gekuppelten Saulen zu 

einem die lebendigen Krafte ausdrlickenden Bautheile geworden und die 

aussere liberhohte Schale mit der Laterne ist, wenn auch konstruktiv eine 

Nachahmung der Kuppel Brunellesco's, doch bedeutend schaner, schon durch 

Annahme der Rundform gegen das frilhere Achteck. Das Innere der Kuppel hat 

eine ausgesprochene Raum

stimmung; nach Burkhardt 

bringt sie «das Geftihl des 

ruhigen Schwebens» hervor, 

im Gegensatz zu «der Auf

forderung zum raschen Auf

warts» der gothischen Kathe

dralen (Qu. Letaroully Ie Va

tican). Diese Bauschopfung 

allein, das noch bis heute 

unlibertroffene Muster einer 

Kuppel, wtirde Michelangelo 

schon den Anspruch auf eine 

der ersten Stell en unter den 

Geistesheroen der Mensch

heit sichern, selbst dann, 

wenn sich nicht noch seine 

gleich hohen Leistungen auf 

dem Gebiete der Malerei und 

Skulptur dane ben stell ten. 
Fig. 3. Kuppel der SI. Peterskirche. 

Paul III. war 1549 gestorben, sem Nachfolger Paul IV. bestatigte zwar 

Michelangelo als Baumeister von St. Peter, aber es gab unaufhorliche, den 

Bau hindernde Intriguen, denn Pirro Ligorio, der heftige Gegner des Michel

angelo, nahm die Stelle cines Unterarchitekten ein und behielt dieselbe 

dem Meister zum Trotz. Indess wurden die Aussenfronten der hinteren 

Theile, mit einer Pilasterordnung und Attika versehen, nach dem Ent

wurfe Michelangelo's vollendet. Der Organismus des Innern, ebenfalls 

von ihm, mit Ausnahme der spateren Dekoration, wurde durch das 1557 

erfoigte Einwolben der Schiffe definitiv abgeschlossen. Zwei grosse Treppen, 

weIche tiber die Gewolbe filhrten, waren erbaut und von der Kuppel 
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der aussere Unterbau und das grosse innere Gebalk vollendet. Michel

angelo setzte den Bau bis an das Pontifikat Pius IV. fort (1559), aber in 

den letzten fUnf lahren verhinderte der Geldmangel den energischen Betrieb. 

Zum GlUck hatte Michelangelo noch Zeit, ein genaues Modell fUr die Weiter

fUhrung des Kuppelbaues anfertigen zu lassen; die Vollendung sollte er nicht 

mehr sehen. Erst 1588-1590, in 22 Monaten, wurde diese grosse Arbeit durch 

della Porta und Domenico Fontana ausgefUhrt; die Laterne wurde sogar erst 

unter Gregor XIV. vollendet. 

Das in St. Peter von Michelangelo gegebene Bausystem ist spater in 

zahllosen Varianten nachgeahmt bis au f die neueste Zeit. 

Die allgemeine Stilveranderung, welche auf das kUnstlerische Wirken 

Michelangelo's zurUckzufUhren ist, wird etwa von 1540 ab in der Baukunst 

massgebend und deshalb bezeichnet dieser Zeitpunkt den Beginn der Spat

renaissance. Die neue Ausdrucksweise macht sich besonders in der stlirkeren 

Betonung des Plastischen geltend; Halbsaulen und vortretende Suulen statt 

der Pilaster, verkropfte Architrave und Gliederungen, kUhn entworfene 

Konsolen und Schnorkel, eine grossere Schlichtheit der Aussenfilichen und im 

Ornament die unmittelbare Nachahmung der Natur. Auch die Dekoration 

des Innern, besonders in den Kirchen, muss sich dem neuen architektonischen 

System einfligen und damit geht eben falls eine gewisse Vernachlussigung der 

ornamentalen Details Hand in Hand. Die Saulenordnungen werden schon 

jetzt, was sie spater immer sind, reine Stimmungsmittel. 

Zu den entschiedensten romischen Nachahmern Michelangelo's in Rom 

gehoren die Architekten: Giacomo della Porta, Domenico Fontana, Bartolomeo 

Ammanati, Carlo Maderno und selbst Vignola. 

Keiner unter den romischen zeitgenossischen Architekten stand dem 

Michelangelo uusserlich nUher als Vignola. Er war oft der AusfUhrende nach 

Michelangelo's EntwUrfen, oder der Fortsetzer seiner Werke; aber er war 

nicht dessen SchUler.. Vignola steht zu ihm sogar in einem entschiedenen 

inneren Gegensatze; er klammert sich noch mit aller Kraft an das Alterthum 

und sucht dasselbe zu reproduziren und wenn seine Bauten dennoch zum 

Theil den michelangelesken Stil zeigen, so befand sich Vignola in diesem 

Falle in gleicher Lage wie Raffael, dessen Hochrenaissancestil in der Malerei 

ebensowenig vor der damonischen Einwirkung Michelangelo's Stich hielt. 

Giacomo Barozzio gen. Vignola, geb. in Vignola 1507, stirbt 1573. 

Seine Mutter war die Tochter eines deutschen Oftiziers. Er wurde einer der 

grossten Architekten und durch sein Handbuch von den Saulenordnungen 

der Gesetzgeber der neueren Architektur bis zum Ende des 18. lahrhunderts. 

Er studirt in Bologna, soll eigentlich Maler werden und wird bald berUhmt 



Spiitrenaissance. 1. Abschnitt. Vignola. 139 

III der Perspektive. Siedelt nach Rom liber und wird von der neugebildeten 

Akademie der Baukunst mit der Aufnahme der antiken Gebliude Roms 

beauftragt. Gegen 1537 ging Vignola mit dem Bologneser Maler und Archi

tekten Primaticcio nach Frankreich und verweilte dort z\vei Jahre. Nach 

Bologna zurlickgekehrt, eroffnet er seine bauliche Thatigkeit mit dem Portico 

de' Banchi, der Casa Bochi in Bologna selbst, batH in Minerbo den Pal. 

Isolani, in Piacenza den unvollendeten Pal. Farnese, jetzt Kaserne. Ausserdem 

die Kirche von Massano, die von St. Orest, von Unserer lieben Frau zu den 

Engcln in Assisi, die Kapelle des h. Franciscus zu Perugia u. a. und wird 

dabei durch seinen Sohn Hyacinth unterstlitzt. In diesen Bauwerken, mit 

streng nach der Antike geregeltem Detail, tritt mindestens ein mit Michel

angelo kongenialer Zug hervor, das Bestreben, die Verhaltnisse sprechen 

zu lassen. 

Nach Rom zurUckgekehrt, wird Vignola durch Vasari dem Papste 

Julius III. vorgestellt, dcr ihn bereits in Bologna kennen gelernt hatte und 

ihm nun den Bau del' Wasserleitung von Trevi Ubertrug. An der Vigna di 

Papa Giulio hatte Vignola eineH bedcutenden Antheil; mindestens ist der runde 

Tempel in der Nahe der Villa - Kirche des heiligen Andreas genannt - mit 

ovaler Kuppe1 und der Palast an del' Strasse yon ihm. FUr den Grafen Monti 

stellte er den Pal. di Firenze genannten Palast wieder her. Sein wichtigstes 

Werk ist das farnesische Schloss von Caprarola, aussen fUnfeckig, innen mit 

rundem Hof. Die Kirche del Gesu, 1568 begrlindet, flihrte er bis zum Karniess. 

Das Schloss von Caprarola, fUr den Kardinal Alessandro Farnese 

erbaut, acht Stunden von Rom gegen Viterbo hin belegen, ist das grosste 

Bauwerk Vignola's und wird ganz von ihm vollendet (Fig. 4). Die Bauzeit 

dauert et\va von 1555-1564. Die Grundrissform, einer fUnfeckigen Citadelle 

mit Bastionen, beruht wohl auf einem Einfalle des Bauherrn und ist durch 

die Lage des Schlosses auf eiriem hohen Fclsen Uber der Stadt in etwas 

motivirt; aber die Aussenarchitektur hat ebensowenig etwas festungsmassiges, 

wie die Ausbildung des schonen kreisrunden Hofes in der Mitte der Anlage; 

die Fronten lOsen sich ganz in Arkaden und Saulenstellungen auf, haben in 

allen Zwischenweiten grosse schon eingefasste Fenster und schliessen mit cineI' 

Balustrade und terrassirtem Dach. - Die Dekoration des Innern ist ein Haupt

beispiel dieser Zeit und sehr reich. Die Gemalde und Arabesken der Haupt

raume sind von Annib. Caracci und den Zuccari ausgefUhrt und einige 

Architekturbilder sind von Vignola selbst. 

Das Casino yon Caprarola (Qu. fUr Schloss und Casino: Percier et 

Fontaine, Choix etc.), in dem hoheren Theile des Schlossgartcns belegen, ist 

eins der feinsten und geschmackvollsten Werke Vignola's und zu derselben 
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Zeit wle das Schloss erbaut. Ais architektonische Erfindung verdient das 

Casino sogar den Vorzug. Das kleine Gebaude ist mit Doppelloggien ver-

Fig. 4. Schloss Caprarola bei Viterbo. 

sehen, nach dem Schlosse hin in zwei Etagen, nach der Terrasse nur 111 del' 

oberen Etage und enthalt wenige Raume in den Flugelbauten. Es ist der 

elegante und gelungene Ausdruck einer solchen, echt italienischen Bauanlage 
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und hat den Vorzug, eme entzUckendc, Uber Rom bis an das Meer reichcnde 

Aussicht zu bicten. 

Ein andercs Bauwcrk Vignola's, die Kirchc del Gcsu in Rom (Qu. 

Letaroully 11., pI. 159), ist durch ihre Plananlage, welchc auf die moglichste 

Ausddmung des gewolbten Hauptschifi"s und die Beschrankung der Neben

schifi"e auf abgcschlossenc Kapcllen ausgeht, charakteristisch fUr den ganzen 

Kirchenbau des Barockstils gcworden (Fig. 5). Ein neues Motiv des Aufbaues 

sind dalm die TribUnenanlagcn Uber dcn Kapcllen. Alexander Farnese wollte 

kurz nach Einsctzung des Jesuiten

ordens einc Kirche fUr dcnselben er

bauen lassen und berief dazu seinen 

durch den Bau von Caprarola berUhmt 

gewordenen Baumeister. Vignola be

gann J 568 den Bau, als er starb (,573) 

war der Bau bis zum Hauptgesimse ge

kommen und wurde spater von Giac. 

della Porta in einem anderen Sinne 

fongesetzt. Von den durch Vignola in 

den Plan eingefuhnen Neuerungen war 

schon die Rede, sonst ist der Grund

riss das lateinische Kreuz, welches 

durch Schifr, Querschifl und Chor bc

stimmt ist. Der Aufbau dcs Inneren 

zeigt zwei wohl unterschiedene Theile; 

den unteren Theil bis zur Attika im 

ernst en Stile der beginnenden Spat- Fig. 5. Grundriss der Kirche del Gcsu in Rom. 

renaissance, an dem die Arkaden mit gekuppelten Pilastern von kompositer 

Ordnung geschmUckt sind, von Vignola herrUhrend und den oberen spateren 

von Anderen. Die Hauptfa-;:ade und die spatere Dekoration des Innern, von 

Pietro da Conona und Pozza entworfen, geben aber erst die Charakteristik fUr 

eine StiinUance, die man in der Foige ais Jesuitenstil bezeichnet hat. Auf 

diese Benennung ist in dem folgenden Abschnitte noch einmal zuruckzu

kommen und es mag hier nur vorlaufig bemerkt werdcn, dass es in Wirk

lichkeit keinen Jesuitenstil giebt, wenn man nicht hierunter ein Dekorations

system fUr das Innere verstehen will. 

Der Antheil Vignola's am Bau von St. Peter ist nicht von grosser Bc~ 

deutung. Nach dem Tode Michelangelo's (1564) wurden er und Pirro Ligorio 

zu Baumeistern der Peterskirche bestellt, mit dem bestimmten Befehle, nicht 

von den vorhandenen Planen abzuweichen. Pirro Ligorio, der aIte Neben-
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buhler Michelangelo's, wurde wcgcn ciner solchcn Abweichung abgesetzt; 

Vignola aUein fUhrte zwei von vier projektirten Kuppeln tiber dcn Eckcn des 

Kreuzes aus und wohl in der DetaiUirung nach scinen eigenen EntwUrfen 

(Qu. LetarouUy Ie Vatican). 

Philipp II. von Spanien liess damals am Escorial arbeiten, aber kaum 

nach dem Beginn entdeckte man bedeutende Fehler des Planes. Ein Bevoll

machtigter des Konigs ging nun nach Italien und liess sich von den 

berUhmtesten Architekten Plane entwcrfen, im Ganzen 22, unter anderen von 

Alessi, Tibaldi und Palladio. Die Plane wurden Vignola Ubergeben und dieser 

kombinirte aus allen einen neuen Entwurf und sollte dann zur Ausfuhrung 

nach Spanien, aber er lehnte dies mit dem Hinweis auf sein hohes Alter und 

seine Arbeiten an St. Peter abo 

Des Zusammenarbeitens Vignola's mit Michelangelo an verschiedenen 

Bauten ist schon frUhcr gedacht worden. Ein solches W erk, an dem der 

beiderseitige Antheil nicht zu trcnnen ist, stellt die Villa di Papa Giulio 

an der Via Flaminia vor (Qu. Pcrcier et Fontaine, Choix etc.). Die vorderc 

Partie des Hauptgebaudes, das Casino, ist ganz von Vignola, der grosse Hof 

ist von ihm begonnen und das dahinter liegende Gebaude bis zur Halfte des 

zweiten Vestibuls (Fig. 6). Nach dem Fongange Vignola's nach Caprarola 

setzte Ammanati den Bau fort und nach einer Zeit der Vernachlassigung 

wurden unter Pius IV. neue Arbeiten durch Pirro Ligorio ausgcfUhrt. Die 

eigentlichen W ohnraume der Villa liegen im Obergeschosse, die Dekoration 

der Sale gehon wohl schon Ligorio an. Allc Mauern sind in Bruchsteinen, 

aber die Gliederungen sind in Peperin und Saul en und Fontanen in Granit 

und Marmor ausgeflihrt. Der Plan ist durch Papst Julius III. und drei grosse 

KUnstler aufs Genaueste festgestellt, alles Nothwendige ist bis aufs Kleinst<.: 

vorhanden, aber nichts UeberHUssigcs. Die Anordnung ist der Art, dass die 

Gebaude vie! ausgedehnter erscheinen, als sie wirklich sind. Es ist ein Haupt

werk der Epoche und zeigt bereits in den leichtgcbogenen Seitenfa;;:aden den 

malerischen Sinn der Zeit. 

Wenn man nicht annimmt, dass auch das berUhmte Hauptgesims des 

Pal. Farnese in Rom von Vignola anstatt von Michelangelo herrUhrt, so ist sein 

Antheil an diesem schonen Bau ein geringer. Er hatte dann nur einige 

Innendekorationen beendet und an der hinteren Fa;;:ade fortgebaut, um auch 

hier seinem SchUler Giac. della Porta die Fonsetzung zu ilberlassen. 

Zu den Arbeiten der Spatzeit des Meisters gehoren die Farnesischen 

Garten (Villa Farnesina) auf dem Monte Palatino in Rom (Qu. l~ercier et 

Fontaine, Choix etc. und Letaroully IlL, pI. 263). Der Platz ist der der alten 

Kaiserpahiste. Paul IlL, Farnese, \Vollte hier ein Lusthaus haben, aber der 
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Bau ist nicht vollendet und namentlich ein W ohnhaus gar nicht vorhanden. 

Dagegen entstand hier eine dieser zauberhaften romischen Gartenalllagen, 

welche die Architektur so illllig mit cler Natur zu verbinden Wlssen. Grosse 

Treppen, Terrassen mit Grotten sind die immer wieder gebrauchten Kunst

mittel und sind auch bier vorhanden. Das Portal am Campo Vaccino mit 



Spatrenaissance. 1. Abschnitt. Pirro Ligodo. 

Rustikafeldern und Rustikasaulen, mit einem von Hermen und Seitenvoluten 

eingefassten Aufsatze bekront, der mit einem Segmentbogen abschliesst und 

mit einer rundbogig geschlossenen Oefl'nung durchbrochen ist, zeigt be

reits eine freiere Handhabung der architektonischen F ormen und wird des

halb auch wohl dem Michelangelo zugeschrieben: Die beiden Pavillons, die 

als Volieren dienten, denn jetzt ist beinahe Alles Ruine geworden, sind 

ers.~ von Rainaldi erbaut. - Der Antheil Vignola's an den Bauten des Kapitols 

ist schon bei den Arbeiten Michelangelo's erwahnt. Seine berUhmte Abhand

lung liber Architektur schrieb Vignola in den letzten Jahren seines Lebens. 

Das Buch wurde in alle Sprachen Ubersetzt, in zahllosen Auflagen verbreitet 

und bildete bis zum 18. Jahrhundert den Kanon der Architekten. 

Der Neapolitaner Pirro Ligorio (t 1580), der Widersacher Michelangelo's, 

gehort nur der Zeit, nicht dem Sinne nach hierher, denn er bleibt stilistisch 

der Hochrenaissance treu. Ais Baumeister von St. Peter musste Pirro Ligorio 

dem Michelangelo weich en und als er nach des letzteren Tode noch einmal mit 

Vignola zusammen berufen wurde, wurde er bald wieder abgesetzt, weil er 

die Plane Michelangelo's zu durchkreuzen suchte. Bald nach seiner Entlassung 

(1568) verliess Ligorio Rom und ging nach Ferrara zu Herzog Alphons II. 

Der Palazzo Lancelotti in Rom, an der Piazza Navona (Qu. Letaroully 11., 

pI. 164), 1560 durch Pirro Ligorio fUr die Familie Torres erbaut, zeigt eine 

sehr regelmassige Architektur von keinem selbststandigen Ausdrucke. 

Ligorio's Hauptwerk in Rom ist das Casino del Papa, oder Villa 

Pia genannt, in den Garten des Vatikans belegen (Qu. Percier et Fontaine, 

Choix etc.). Begonnen wurde der Bau U1Iter Paul 111., abererst unter Pius IV. 

beendigt. Beabsichtigt ist hier die Nachahmung eines antiken Hauses, WIC 

Ahnliches auch bei Palladio vorkommt, und die Architektur hat noch den 
Charakter der Hochrenaissance. Die reiche Ausstattung des Innern, die 

Stucko's, Gemalde und Skulpturen von lFederigo Barocci, Santi di Tito, 

Leonardo Cugni, Durante del Nero, Giov. del Carso, Schiavone und Orazio 

Sammachini. Die Fontainen des Hofs und der gegenUber liegenden Loge, 

von Giov. Vasanzio, dem Fiamingo. 

Pirro Ligorio hatte bedeutende archaologische Studien gemacht und 

hinterliess umfangreiche Manuskripte mit vielen Zeichnungen, jetzt in der 

Bibliothek zu Turin. Nur Einzelnes davon ist publizirt: Delle antichita di Roma 

nel quale si tratta de' circhi, teatri e anfiteatri con Ie paradosse. Venetia. 1653; 

ein kleineres Werkchen, de Vehiculis. Herausgeg. Schafer, Frankfurt, 1761. 
Das bekannteste Werk von ihm ist der Versuch einer Restauration des anti ken 

Roms und die Restauration der Villa Hadriana, von Franc: Contini 1751 
in Kupfer gestochen. 
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Der Florcntincr Nanni di Baccio Bigio crbaut gegen 1560 den Pal. 

Salviati in Rom, Via della Longara belegen (Qu. Letaroully IlL, pI. 277). 

Der grossartig angdegte Palast yom Kardinal Salviati crrichtct, um hier 

Heinrich Ill. yon Frankn:ich zu logiren, blieb unvollcndet und ist im ver

spateten t10rentinischen Palaststile der Hochrenaissance gehalten. 

Pal. Spada in Rom, an Piazza Capo di Ferro belegen, ist fUr den 

Kardinal Capo di Ferro um 1564 durch Giulio Mazzoni, den SchUler des 

Daniel Volterra crbaut (Qu. Letaroully 111., pI. 243). Mazzoni war mehr Bild

hauer als Architekt, nach Va sari war er hauptslichlich Dekorateur und hatte 

von Danid die Stuckarbeit crlernt; ausserdem war er Maler. Das Palais 

wurde splitcr durch Borromini neu dekorirt und durch denselben in der 

Queraxe des zweitcn Hofs mit einer pcrspektivisch angelegtcn, im Massstabe 

rcduzirten Kolonnade bereich crt. 

Mart i n 0 L un g hider Adtere, aus Vigia im Maihindiscben geblirtig, 

errichtet um 1565 fUr den Kardinal Federigo Cesi eine schonc Ka pelle in 

der Basilika S. Maria Maggiore zu Rom. Die Kapelle gehort jetzt der Familie 

Massimi. Gegen 1567 beginnt Lunghi den Bau der Villa Monte Dragonc 

bei Frascati fUr den Kardinal Marco Sitico d'Altcmps. Spater vcrgrosserte 

Grcgor VIlI. dic Villa, abcr die meistcn Verschonerungen erhiclt die Anlagc 

crst unter Paul V. und seinem Ndkn Scipio Borghesc (Qu. Pen:ier et Fontainc, 

Choix etc.). Die otkne Gallerie am kleinen Garten, von Flaminio Ponzio begon

nen, durch Giovanni Vasanzio fortgesctzt, \\"ahrcnd die grossc F ontane und das 

Amphitheater von Giov. Fontana und die Gartcnanlagen von Carlo Rainaldi 

sind. Dcr Hauptkorper Liicser grossen Bauuntcrnehmung gehort abcr dem 

Martino Lunghi und zcigt eine strcnge Architektur im Stil der Spatrenaissancc, 

mit Vermeidung aller liussercn Verzicrungen. Die spateren Anbauten wcichcn 

von clieser erst en Fassung wenig abo 

Am Bau der Kirche S. Maria in Vallicella, genannt la Chicsa nuova, 

hat Lunghi der Aeltcre eincn bedeutenden Antheil. Der hcilige Philipp us yon 

Neri liess den Kirchcnbau, an Stellc einer alteren. Kirche, durch Giov. Mattei 

di Castello um 1)75 beginnen und Lungbi fUhrtc das Innere der Kircbe aus, 

seine Fa~ade kam abcr nicht zur Ausflihrung (Qu. Letaroully I., pI. 109). 

Fausto Rughesi erbaute spater die Fa~ade nach seinem eigenen Entwurfe. Die 

Sakristci ist von Paolo Marucelli und Oratorium und Klostcr sind von Franc. 

Borromini und dieser hat crst Einbeit in die ganze Anlage gebracht. Die 

Malereien, Stuckos und das Marmorpfiaster der Kirche sind crst aus dcm 

18. lahrhundert. 

Pal. Borghese 111 Rom, um 1590 durch den spanischen Kardinal Dezza 

begonnen nach dem Entwurfe Lunghi's (Lctaroully II., pI. 175). Spater ging 
EBE 1. 
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der Palast 111 den Besitz des Kardinals Borghese Uber und LEeser liess durch 

Flaminio Ponzio den linken FlUgel verlangern, wahrend Carlo Rainaldi den 

Entwurf zum Garten lieferte. Der bemerkenswertheste Theil des Palastes ist 

aber von Lunghi, besonders der sehr effektvolle Hof. 

Villa Medici in Rom, neben Trinita de' Monti, seit 1551 nach dem 

Entwurfe des Annibale Lippi erbaut fUr den Kardinal Ricci di Monte 

Pulciano und seit 1802 das Gebaude der franzosischen Akademie (Qu. Percier 

et Fontaine, Choix etc.). Die Gartenfa<;ade von eigenthlimlicher Wirkung 

wegen der eingelassenen antiken Skulpturen; die Spatrenaissance macht sich 

in der Gartenhalle mit den gekuppelten Saulen und dem hochgeflihrten Mittel

bogen bemerkbar, sonst find en sich strenge Detailformen. 

Ein direkter Schliler des grassen Michelangelo ist der Florentiner 

Giorgio Vasari (1512-1574). Er ist Maler und Architekt, aber als letzterer 

bedeutender und hauptsachlich als Kunstschriftsteller berlihmt. Am Plane flir 
die berlihmte Villa di Papa Giulio wirkte er jedenfalls mit, wenn er auch 

seinen eigenen Antheil libertreiben mag. Am Platze der Stephansritter in 

Pisa ist ein unbedeutender Palast von ihm und eine Kirche von unangenehmen 

Verhaltnissen. Mehr Ruhm brachte ihm der Innenausbau des Pal. Vecchio 

in Florenz, die Anlage der Treppen und des grassen Saals. 

Sein Hauptbau ist das Gebaude der U ffizien in Florenz, von ihm 

begonnen und von Parigi, Buontalenti und anderen vollendet. Es mussten 

vorhandene Mauern benutzt und die Passage zwischen der Piazza del Granduca 

und dem Arno frei gehalten werden, auch trat die Bestimmung des Gebaudes 

zu Blireaus. der Anwendung eines einheitlichen Motivs hindernd entgegen. 

Die Halle des Erdgeschosses ist indess sehr schon, durchweg mit gradem 

Gebalk, mit Ausnahme des einen Bogens fUr die hintere Verbindungshalle. 

Die mit Konsolen versehenen Wandstreifen unter den hierdurch gut motivirten 

Balkons des Hauptgeschosses, die Gruppirung dieser Konsolen und die ent

sprechende Durchkropfung der Gesimse sind entschiedene Spat renaissance

motive, auch hat die ganze Gliederung. den kraftigen auf malerische Schatten

wirkung hinzielenden Charakter, wie die betreffende Fig. 7 erkennen lasst. 

Ein zweites Hauptwerk Vasari's ist die Abbadia de' Cassinensi zu 

Arezzo, innen mit sich durchkreuzenden Tonnengewolben und niedrigen 

Kuppeln liber den Kreuzungen. Eine wohlthuende fiorentinische Massigung 

zeichnet diesen Bau aus. 

Bartolomeo Ammanati, Florentiner (1510, -r 1592), zuerst SchUler des 

Baccio Bandinelli, Bildhauer und Architekt, begiebt sich frUh zu Jac. Sansovina 

nach Venedig und studirt, nach Florenz zurlickgekehrt, die Grabmaler der 

Mediceer von Michelangelo. 1m Jahre 1550 nach Urbina berufen, verheirathet 
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cr sich mit der Dichtcrin Laura Battiferi, geht noch in demselben Jahre nach 

Rom, wird von Michelangelo bei den Grabmlilern in S. Pietro in Montorio 

beschliftigt und tindet Gelegenheit, sich mit architektonischen Studien zu 

befassen. Seine erste Leistung aut architektonischem Gebiete waren die, bei 

Fig. 7. AllSici,! del" Ufliziell. Fiorelli. 

Gelegenheit der Papstwahl Julius IlL, auf dem Kapitol ausgcflihrten Deko

rationen. Er erbaut dann eine F ontane in der Villa di Papa Giulio, macht 

den Entwurf zum Pal. Rucellai in Rom, der aber nicht nach seinem Plane 

vollendet wird und beginnt das Kollegium der Jesuiten in Rom, cine kolossale 

Baumasse, abel' ebenfalls nicht nach seiner Ertindung vollendet. 
10' 
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Die beste Arbeit des Ammanati in Rom ist der Pal. Negroni (spiller 

Sermonetta), um 1564 fUr Ludovico Mattei erbaut (Qu. Letaroully 11., pI. 150). 

Die Fa.;ade ist eine del' bemerkens\nTthesten Roms, Z\l'<l1- ekkktisch im Detail, 

aber im Sinne einer guten Schule. 

Die architektonische Hauptthatigkeit Ammanati's beginnt aber danach in 

Florenz, indem er in seinen Privatpalasten den burgartigen frUheren Charakter 

dcrsclben aufgiebt und dafur ein mociernes, \\-ohnhausartiges Aussehen erstrebt. 

Fig. 8. Vom H()r~ dl'S Palazzo I )itti ill Fll)r~llz. 

In seinen Fa.;aden machen sich ener

gisch barockl: Elemente geltend in 

derGestaltung der F enster- und ThUr

offnungen, sowie in der Rustikabe

handlung der Ecken. Zum Theil sind 

die Fa.;aden auf Bemalung mit Ara

besken und Historien berechnet. Pal. 

Hamirez, Pal. Vitali, beide im Borgo 

degli Albizzi und andere rUhren von 

ihm her. 

Sein Hauptwerk und von bedeu

tender Wirkung auf spatere Schopf

ungen ist der Hof des Pal. Pitti 

in Florenz, dessen drei Reihen von 

Bogen auf Pfeilern mit Hustikahalb

saulen der drei Ordnungcn bekleidet 

sind (Fig. 8). Allerdings geht bei 

dieserDurchsetzung der Saulenschtifte 

mit viereckten oder runden Hossen 

der Werth der Saule ganz verloren 

und das feine Kapittil, sowie die son-

stigen Gliederungen gerathen ganz 

ausser Massstab. Es war vielleicht der Versuch einer Konkurrenz mit der 

riesigen Bossage der Hauptfronten, weIche Ammanati zur Anwendung einer 

so Uberenergischen F ormengebung verleitcte. 

Der Klosterhof bei S. Spirito in Florenz, mit der Abwechsclung von 

Bogen und graden Gebtilken auf Stiulen, ist origineller und besser; ebenso der 

Pfeilerhof in seinem schon ef\\-lihnten romischen Bau im Collegio romano. 

Weniger gut ist wieder der Pfeilerhof bei den Camaldulensern (agli Angeli) 

1ll Florenz. 

Das vorzliglichste W crk Ammanati's, auch vom Standpunkte des 

Ingenieurs von grosser Bedeutung, ist die Drci faItigkcitsbrlicke in Florcnz. 
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Das erste Beispiel yon Bruckenhogen mit gedrUcktcr Ge\yolhlinie, um 156C) 

volkndct unci mit cinem in scincr Art ganz musterhaften architektonischen 

Dctail. 

Die Kirche S. Gioyannino in Florenz (der Jesuiten) ist von ihm wieder 

hergestdlt, vergrossert und verziert. Er \yar zugleich Stifter dieser Kirche 

und liegt hier mit seiner Gattin begrahen. Ammanati hat ein Werk «La citt:i» 

gesduieben, ein idealer Ent\Hlrf einer Stadt, der aber nicht publizirt ist. 

Gioy. Antonio Dosio in Florenz (geb. 1533), eigentlich ein Nachfolger 

Raccio d'Agnolo's, wurde in einigen seiner Ramen yon Michelangelo beein

tlllSSt. In seiner Kapdle Gaddi in S. Maria novella macht er die Siiukn

einschachtelllng vom Treppenhause der Laurenziana nacho 

In Venedig bereitet Jacopo San

sovino, der noch wesentlich der Hoch

renaissance angehort, wenigstens 111 

einigen seiner Bauten den Uehergailg 

zur Sptitrenaissance des Michelangelo 

vor. In dieser Art bemerkenswerth ist 

die kleine Loggia am Campanile yon 

S. Marco, um 1540 begonnen (Fig. C)). 

Die vorgesetzten Siiulen mit durch

gekropften Gehlilken, der malerische 

'vVechsel yon Arkaden mit Nischen 

unterscheiden dies Bauwerk von der 

einige Jahre ft'uher begonnenen, bei 

Gelegenheit der Hochrenaissance er-

wUhnten Bibliothek. 

Fig. 9. Von del' Loggia des Sanso,rlno. Vcnedig. 

Der Hauptvertreter eIller neuen architektonischen Stilrichtung in Ober

italien ist Andrea Palladio, gcboren zu Viccnza 1518 ('1- 1580), mindestens 

als Architekt ebenso berUhmt als Michdangelo; denn er wurde spliter das 

M Llstcr fUr ganz Europa und die Stiche nach scinen 'vVerken erscheinen in 

zahllosen Auflagcn bis in die neucstc Zeit hinein. Palladio ist ein entschiedener 

Klassiker, \I·ie Vignol~l, er hat die ami ken Denkmiikr grlindlich und ihrem 

eigentlichen inneren Vv' esen nach studirt, um dann in echt amikem Geiste zu 

schaflen. Dieser Zug scheint ihn zu Michdangdo, dm Veriichter aller 

Tradition, in Gegensatz zu bringen, aber dies ist nur uusserlich der Fall. In 

Wahrheit und seinem inneren vVesen nach gehort Palladio zu den balm

brechenden Meistern der Splitrenaissance, denn ihn besedt der freie schopferische 

Zug, der diese Neuerer auszeichnet. Palladio verliert sich nie in cine sklavische 

Nachahmung der Antike, sondern giebt freie Schiipfungen, im Geiste de" 



150 Spiitrenaissance. I. Abschnitt. Palladia. 

AIten gedacht. Andere ZUge, die ihn mit Michelangelo verbinden, sind das 

HochhaIten der schonen VerhaItnisse, gegenUber den trockenen, archaologisch 

abstrahirten Regeln und das unablassige Bestreben, dem modernen Zwecke 

gemass zu bauen. Palladio hat zwar die Absicht, den Geist der Antike in die 

modernen Lebensformen und Bedurfnisse hineinzutragen, aber Uberall beweist 

er seine selbststiindige Erfindungskraft, wie denn auch seine Palaste nicht den 

romischen gleichen, sondern mehr den Charakter des Schlosses, der adligen 

Residenz tragen. Seine Klassizitiit aussert sich vorzugsweise in der Behand

lung des Details. In seiner Renaissance ist er freilich organisch und konstruktiv 

ebenso wenig begrUndet, wie irgend ein anderer; aber er wirthschaftet auf 

eigene Weise mit den gegebenen Formen und erreicht damit das, was der echte 

KUnstler soli, die Stimmung des Beschauers nach seiner Absicht zu lenken. 

In der Raumbehandlung ist Palladio unUbertroffen, allerdings hat er den 

Vortheil in einer kunstgeneigten Zeit zu schaffen und hierin einer Freiheit zu 

geniessen, wie sie nur selten wieder einem Architekten gewahrt worden ist. 1m 

Kirchenbau ist Palladio ein grosser Neuerer und macht den Versuch, die christ

liche Kirche dem antiken Tempelbilde naher zu bringen. Er behaIt die Basiliken

form bei und will dies auch in der Fa.;:ade aussprechen, dabei wendet er stets nur 

eine Saulenordnung an und giebt dadurch dem grossen Giebel erst seinen wahren 

Werth; dagegen erhalten die Seitenschiffe nur Halbgiebel, und dies bleibt der 

ungelOste Punkt. Ueberhaupt befand sich Palladio hier auf einem falschen 

Wege, denn die vordere Tempelhalle entsprach gar nicht dem inneren Bau

organismus. Indess bilden Palladio's Kirchen mit Vignola's Plane fUr del Gesu 

den Ausgangspunkt fUr den Kirchenstil der Barockzeit. 

Palladio scheint keinen eigentlichen Lehrer gehabt zu haben und studirte 

fUr sich die Schriften Vitruv's, Alberti's und in Rom die antiken Denkmaler, 

besonders die Reste der Thermen. In dieser Zeit erbaute er einen Altar in 

der Mitte des grossen Hospitals S. Spirito als seine einzige romische Arbeit. 

1m Jahre 1547 kam er, 29 Jahre aIt, nach Vicenza zuruck und traf zu seinem 

Glucke auf eine Gesellschaft, der die Architektur als eins der erst en Bedurf

nisse gaIt. Privatleute und offentliche Anstalten wetteiferten damals in der Errich

tung grosser Gebaude. Seine grosse Leichtigkeit, die Antike den modernen 

BedUrfnissen anzupassen, kam ihm nun bei der Menge der Arbeiten, mit denen 

er bald Uberhauft wurde, vortrefflich zu statten. 

Sein erster grosser Auf trag war der zu einem Umbau des mittelalter

lichen Pal. della ragione in Vicenza, spater die Basilika genannt. Palladio 

begann die Arbeit um 1549 und umgab den aIten Baukorper mit zwei rings

umgehenden Stockwerken von offencn Bogenhallen (Fig. 10). Die Hallen, 

im System der durch Halbsaulen und Gebalk rechtwinklig umschlossenen 
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Arkaden mit kleineren im Kampfer der Arkaden durch ein GebalkstUck grad

linig abgeschlossenen Seitcnoffnungen, das Motiv der Bibliotcca di San Marco 

des Jac. Sansovino wieder aufnehmend, sind in hoherem Grade monumental 

als diese und wUrden das Werk Sansovino's, bei raumlicher Nahe, weit in den 

Schatten stellen. 

Nach Vollendung dieses Werkes wurdc Palladio durch Papst Paul III. 

nach Rom berufen, aber der Papst starb noch vor seincr Ankunft, bald nachher 

auch sein Gonner Trissino und mit dcn EntwUrfen fUr St. Peter wurdc cs 

nichts. Aus dieser Zeit stammt einc 

klcine Publikation Palladio's Ubcr dic 

antiken Monumentc Roms, erst 1564 

erschiencn. 

Darauf folgt ein Hauptabschnitt 

seiner Thatigkeit in Vicenza, durch 

die Errichtung zahlrcicher Privatpalastc 

und Villen ausgezeichnet. Der Pal. fUr 

Giuseppe de Porti (1552), in dcr 

Plananlage nach ciner griechischen Idec; 

das Vordere sollte fUr den EigenthUmcr, 

das Hintere als Gastwohnung diencn. 

Die Fac;ade mit durchgehcnder jonischcr 

Ordnung und ciner Attika fUr das 

obere Stockwerk. Palladio wandte uber

haupt mit Vorliebe nur cine Ordnung 

an, selbst dann, wenn zwei Fenster

reihcn nothwcndig wurden, und das 

Erdgeschoss in derber Rustika bildete 

dann nur die Basis. 
Fig. ro, Basilika in Viccnza. 

Unter seinen Palasten mit e111er Ordnung ist wohl der Pal. M arcan

tion i 0 Tiene (1556), die jetzige Dogana, der schonste. Dic prachtige Saulen

halle des Hofes ist leider nicht vollstandig. Ais eine besondere Konzession an 

das moderne Bedurfniss sollten in dem Gebaude, an der Seite gegen den 

Platz hin, Kaufladen angebracht werden. 

Ein ausnahmsweise zwei Saulenordnungen zeigender Palast ist Pal. 

Chieregati (vor 1566), vielleicht durch das Septizonium Severi angeregt. 

Die Fac;ade besteht aus lichtcn Saulenhallen, einer dorischen und ciner 

jonischen, die obere mit holzernem Gebalk. 

Pal. Valmarana (1566), mit durchgehenden Komposita-Pilastern fUr 

zwei Geschosse, Uber den unteren F enstern Reliefs und mit einer dritten nicht 
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gllicklichen Fensterreihe in der Attika. - Ein zweiter Pal. Valmarana un\\'eit 

des Pal. Chieregati, ist ganz unbedeutend. 

Das kleine Hauschen un\Veit Pal. Chieregati baute er 1566 fUr Pietro 

Cogola, das obere Stockwerk ,\,ar wohl auf Malereien berechnet. Das Gebaude 

gilt jetzt als eigene W ohnung des Palladio. 

Der Pal. Barbarano vom Jahre 1570, wieder mit zwei Ordnungen, 

gehort zu dcn verziertesten Gcbauden des Meisters; die Ansicht desselben 

! I!ll'::, 1:' 1:' 7:. :J;J..=='E!t.=====f.;~:=====j~/.,. 

Fig. II. Pal. Barharano ill ViC'cllza. 

giebt Fig. 1 I. - Das Fragment 

auf Piazza del Castello, falsch

lich als Seminar bezeichnet, ist 

ein angefangener Palast fUr die 

Familie der Porti und ver

muthlich von Palladio. 

An der Loggia del Dele

gato (1571) stOren die grossen 

Formen. Das Teatro olim

pico wurde erst 1580, nach 

seinem Tode, nach seinem Plane 

ausgefUhrt, bietet aber ein be

sonderes Interesse als einer der 

ersten Versuche, das moderne 

Theatergebaude in Anlehnung 

an das antike zu gestalten. Es 

sind deshalb Grundriss und 

Schnitt in Figur 12 und 13 hier 

wiedergegeben. 
Die Villenbauten Palladio's 

sind sehr zahlreich, und fast 

lxi allen pflegt ein Mittelbau 

die Anbauten zu beherrschen. 

Ein berUhmtcs Beispiel ist die Rotond a del' Marchesi Capra bei Viccnza mit 

ihrcm runden Mittelbau und den vier jonischen Fronten. NatUrlich ist dies

mal kein Abbild cineI' antikcn Villa zu Standc gekommen; indess giebt dieses 

Gebaudc spater, besonders in England, das typische Vorbild fUr cine ganze 

Klasse von Landsitzen. Diescr wichtigen Folge,\'irkung halL~er geben hier die 

Figuren 14, 15 und IG den Plan, dic Ansicht und den Schnitt del' Rotonda. 

Der berlihmte Meister \\'urde bald nach Venedig berufen und crhiclt erst 

hier Gelegcnhcit, seine Ideen libel' dcn Kirchcnbau zu ven\'irklichen. Sein 

frlihestcs derartiges Werk in Venedig ist die um 1550 bcgonnene Kircile 
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S. Giorgio maggiore. Von ausscn bildd liicsclbe mit Querschitl, Thurm und 

Klostergebliude cine malerische Gruppe. Der Eindruck des Innern ist feierlich. 

Halbsaulcn schliessen Bogen auf Pilastern ein, in den Seitenschiffen ist cine 

kleinere Ordllung von Halbstiulcn ange\\"endet. 

Die Fa<;ade von S. Francesco della Vigaa (1568) \viederholt das Motiv 

yon S. Giorgio; das Innere ist yon Sansovino. 

Die Kirche del Redentore 

in der Giudecca zu Venedig (I 57(i), 

ist die yollkommenste des Palladia. 

Der Kirchenbau \Hlrde vam Senat 

fUr das Aufhoren einer grossen 

Pestseuche, weIche die Stadt heim

suchte, gelobt und Palladio er

hielt dcn Auf trag unter der Be

dingung einer einfachen Ausflih

rung; bei seinem Tode (15So) erhob 

sich die Kirche bis zum Dache 

und \Hlrde danach schnell beendet. 

Der Grundplan (Figur 17) ist das 

lateinische Kreuz; ein Hauptschill 

mit Seitenkapellen und ein Quer

schiff mit halbkreisformig ge

schlossenen Kreuzarmen, eine Ap

sis und zwei Sakristeien, liber 

denen sich kleine Glockenthlirme 

erheben. Ueber der Durchschnei

dung der Schitrc \\"olbt sich eine 

Kuppel. Diese Plananlage \\"urde 

sp~iter typisch. Das Aeussere zeigt 

einen Unterbau mit Bossagen, aa 

( 
\.J 

I 

I 
1 
\ //") 

/ I 
L.t /1 ..... . 

~/ 

Fig. I2. Tcalro ()li1llpico. !'Ian. 

der Hauptfa-;ade flihn cine grosse Freitreppe zu einer Tempdhl-;ade mit aus

gemauerten Intercolumnien. Als Schluss der Seitenschitle erscheinen die 

halben Giebel einer klcinereil Ordl1ung. Ein Motiy, \\"elches schon frliher V011 

Alberti an der Kathedrale von Modena ange\\"endet \vurde (Figur IS). 1m 

Innern ebenfalls cine grosse S~iulenordnung, libcr deren Gebiilk sich das 

Tonnenge\\"olbe der Schifte und die Kur;lel erhebt (Figur I~ll. Das Innere 

ist dekoratiy ullvollelldet gebliebl:n (Qu. Gailhabaud, Heft 74 und 75). Mauern, 

Ge\\"olbe und Kuppel sind aus Ziegeln, die Kapitale des Innt:rn aus gebn1'1ntl.:l11 

Thon, fUr die Architekturdetails des Aeussern ist istrischt:r Kalkstein verwendet. 
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Fig. 14. Rotonda. Plan. 

Fig. IS. Rotonda. Ansicht. 
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Die kleine Kirche des Nonnenklosters delle Zitelle, ebenhl11s an del' 

Giudecca, erst 158tj nach dem Tode Palladio's naeh seinen Pllillen vollendcl. 

Fig. 16. Rotonda. Schnitt. 

Ein Pabst von ihm ist nicht in 

Venedig, nur in der Sala delle 

quatro Porte im Pal. Ducale hat 

er den durch Brand zerstiirten 

Plafond und die 4 TbUren neu 

angelegt. 

11l1yollendet geblieben ist das 

Kloster der Cariu't (IStil), \\'d

ches Goethe in seiner italienisehen 

Reise so enthusiastisch preist und 

in dem sich jetzt die Akademie 

befindet. 

Palladio hatte das Schicksal, 

wegen seiner Einfachheit, \\'ekhe 

zum Theil ihre Ursache in der unvollendet gebliebcnen Inncnausstattung seiner 

Kirchen hat, in der z\\,eiten Hlilfte des 18. lahrhunderts clem odesten Zopf 

zum VonY<ll1d seiner Niichternhcit zu dienen. 

:: . 

Fig. 17~ Kirchc del Rcdentore in Vcncdig. Grulldriss. 

In Genua tritt Galeazzo Alessi, 

geb. zu Perugia 1500 ('r (572), als be

rUhmter und ausserst frucbtbarer Ar

chitekt in der Stilriehtung der Split

renaissance auf. Als SchUler des be

rUbmten Architekten und Uebersetzers 

des Vitruv, Giov. Battista Caporali in 

Perugia kam Alessi nach Rom und 

"'urde mit Michelangelo eng bcfreundct. 

Nach Perugia zurlickgckommen, vollcn

dct cr dcn von Sangallo begonnenen 

Fcstungsbau, crballt don vcrsehicdcnc 

Paliiste und ,,·ird da,ln nach Genua 

bcrufcn, zuglcich mit verschicdencn 

andcrcn Arehitckten, ",ic: Andrea Van 

none, Bartolomeo Kianeo, Angiolo Fal

cone, Pellegrino Tibaldo u. a.; aber 

Galeazzo \Hlrdc der Hauptarchitekt der 

Stadt, ihm verdankt man die Anlage der Strada nuova und die zahlreiehsten 

Bauwerke. Die Stadt Genua ul1terlag damals einer Mctamorphose in dcn 



Fig. 1 8 . Kircilc dd R..:d":Jlton: in Vl!Ilcdig. AIlSidl1• 

Fig. 19. Kirchc dd Rc .. kllturc in Vcncdig. Schnitt. 
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alteren Theilen; denn an eine Erweiterung durch Anlage neuer Quartiere 

war wegen der Terrainschwierigkeiten nicht zu denken. Alessi hatte das 

Gluck, den Hauptantheil an dieser Umgestaltung zu gewinnen. Als Ar

chitekt steht derselbe dem Wesen des Vignola nahe; aber von Michelangelo 

Fig. 20. Kirche S. I\L di Carigllanu. Grundriss. 

hat er die Unbekummertheit urn das Detail und die vorherrschende Absicht, 

eine grossartige Totalwirkung durch die Anordnung und die Verhaltnisse der 

Massen zu erreichen. Ein besonderer Zug Alessi's ist seine Vorliebe fUr den 

Reichthum der Verzierungen, eine Eigenschaft, in der er andere Baumeister 

der Spatrenaissance Ubertrifft. 



Spalrenaissance. r. Abschnill. Galeazzo Alessi. 

Das Hauptwerk Galeazzo Alessi's in Genua ist die berUhmte Kirche St. 

Maria di Carignano, urn 1552 begonnen und durch ihre Lage die ganze 

Stadt beherrschend. Der Grundplan (Figur 20) ist in der Hauptsache eine 

Wiederholung des von Michelangelo fUr St. Peter entworfenen; ein gleich

armiges Kreuz mit einer gross en Kuppel in der Mitte und vier kleineren 

Kuppeln in den Ecken des Kreuzes; indess ruht die Kuppel Alessi's auf einem 

Fig. 2 1. S. ~,1. di Carignano. Ansicht. 

quadratischen Unterbau und an der Hauptfa~ade erheben sich zwei Glocken

thUrme von bedeutenden Abmessungen (Qu. Gauthier, les plus beaux etc.). 

Das Innere ist von schonen Verhaltnissen und noch massig in der Ornamentik. 

Eine korinthische Pilasterordnung unterstUtzt das nur in den Gurtungen 

kassettirte, sonst schlichte Tonnengewolbe der Schifle. Die Kuppel ist eben

falls einfach kassettirt und hat am Tambour eine korinthische Pilasterordnung 

mit Fenstern in den Zwischenweiten. Die Wirkung der vortrefflich kon

struirten Kuppel wird im Aeusseren etwas durch die gross en GlockenthUrme 
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beeintrachtigt. Sonst zeigt die Fa~ade (Figur 21) eben falls eine Pilasterordnung, 

mit grossem del' Breite des Mittelschitrs entspredlellltem Giebel. Die Wider

lager der Kuppel werden durch die gekuppdten Fenster des Tambours 

gebildet, wekhe mit Tonnengewolben Uberdeckte Nischen z\\'ischen sich 

einschliessen. Die GlockenthUrme sind durch kuppclartige Laternen bekront, 

ebenso markiren sich die kleinen Kuppdn in den El=ken des Kreuzes durch 

aufgesetzte Laternen nach aussen. Das Detail des Aeusseren ist etwas will

kUrlich und unrein in der Fassung. Das Interesse fUr den Bau Alessi's wird 

noch durch den Umstand erhoht, dass dersdbe gleichzeitig mit St. Peter in 

Rom und seine Kuppel noch VOl' jener errichtet wurde; allerdings mit der 

Kenntniss von dem Modelle Michelangelo's. 

1m Jahre 1567 fUhrte Alessi die Restauration des Domes in Genua aus; 

von ihm rUhrt die achteckte Kuppel her mit der darunter betindlichen Pilaster

stellung, dann del' Chor und die Apside. 

Die genuesischen PaIaste Alessi's sind in Plan und Aufbau den ortlichen 

Verhtiltnissen, dem fast niemals ebenen Terrain und den engen Strassen vor

trefi1ich angepasst, und da seine Bauten oft nahe bei einander stehen, so hat lOr 

einen \Verth darauf gelegt, die Motive del' Fa.,:aden immer ZLl verandefn, l1l11 

moglichste Kontraste zu erzielen. 

Pal. Cambiaso an del' Strada nuova zeigt eine Fa~ade von schonen 

Verhaltnissen, nur durch die Rustikaschichten der Fhichen und durch die 

Fensteratchitektur bdebt. Die l'llnden Giebel Uber den Fenstern des Erd

geschosses sind durchsd1l1itten. Das Zusammenziehen del' Fenster in del' 

Vertikallinie del;ttet auf den beginnenden Barockstil, dagegen ist das Haupt

gesims von strengerer klassischer Fassung. Der Hof des Palazzo ist eng 

(Qu. Gauthier, les plus beaux etc.). 

Pal. Carega an del' Strada nuova ist nur eia kleines Gebuude, abel' mit 

reicherer Fa~ade. Erdgeschoss und Mezzanin darUber in Rustika, die beiden 

oberen Etagen mit jonischen und korinthischen Pilastern, durch ein barockes 

Hauptgesims mit hohen Konsolen abgeschlossen. Die Fenster haberi durchweg 

abwechselnde runde und gerade Giebel. Das Innere ist durch die Gewolbmalereien 

des Tadeo Carlone im Vestibul und der Gallerie des ersten Stockes merk

wUrdig, die Treppe liegt gleich hinter dem Vestibul, der Hof ist eng und 

nieht durehgebildet (Qu. wie oben). 

Pal. Lereari an der Strada nuova, jetzt Kasino, ein luftiger Loggienbau 

und eins der schonsten Werke Alessi's. Die Halle des Saulenhofes geht bis 

an die Strasse und die sehmalen einfassenden SeitenflUgel sind im ersten Stock 

durch eine Arkadengallerie auf Saulen verbunden. Das Untergeschoss in 

kraftiger Rustika, der Balkon Uber dem Portal von Atlanten getragen. Die 
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Dekoration der Treppengewolbe ist sehr reich mit Arabeskenwerk der Spat

renaissance versehen, aber ohne Einmischung der Cartousche (Qu. wie oben). 

Pal. Giustiani an der Strada nuova mit interessanter Plananordnung. 

Die Treppe gleich am Vestibul und mit einem Arm an der Fa<;ade aufsteigend. 

Aus dem Vestibul ergiebt sich ein Blick auf die schone Fontane im Hinter

grunde des Hofes (Qu. wie oben). 

Der Sommerpalast Sauli in der Vorstadt, an der Strada di Porta 

Romana, ist einer der prachtigsten Palaste Italiens. Ein grosser Saulenhof 

an der Strasse, dahinter Vestibul und Treppe in der oft wiederholten Anord

nung. Der Saulenhof hat paarweise, durch GebalkstUcke verbundene Marmor

saulen, weIche die Arkaden tragen und eine malerische Wirkung hervorrufen. 

Die Innendekoration prachtig, noch in streng klassischen Formen, wie die 

reiche Kassettendecke der Loggia. Die Strassenfa<;ade mit ihrer terrassirten 

Halle im Erdgeschoss, in kraftiger Rustika, weIche auch an Portal und 

Fenstern durchgefUhrt ist; das obere Geschoss, mit gekuppelten Pilastern und 

reicher Fensterarchitektur, zeigt den echten Stil des Alessi; nicht minder die 

Gartenfa<;ade, unten mit gekuppelten Pilastern, weIche Arkadennischen e1l1-

schliessen, oben ebenfalls mit gekuppelten Pilastern (Qu. Gauthier, les plus 

beaux etc.). 

Pal. Pallavicini, gen. delle Peschiere, vor der Stadt in einem grossen 

Parke beIegen, hat im Grundriss durch das doppelte Vestibul den Charakter 

der Villa. Die Architektur des Aeussern durch Pilasterstellungen und Nischen 

belebt, die Terrassen und Grottenanlagen bemerkenswerth, wenn auch nicht 

so ausgedehnt, wie bei den romischen Villen (Qu. wie oben). 

In der Umgebung Genuas werden dem Alessi noch eine Anzahl Villen 

und Palaste zugeschrieben: Pal. Saoli und Pal. Grimaldi zu San Pier d'Arena, 
Villa' Giustiani zu Albaro und andere. 

Das Thor am Molo vecchio, eben falls von Alessi. Die Hafenseite 

zeichnet sich durch eine besonders wuchtige Rustika und starke Gliederung 

aus. Die Stadtseite ist eleganter mit pilastrirten Pfeil ern und dazwischen ein

geschlossenem Rundthore (Qu. wie oben). 

Die Loggia de' Banchi an der Piazza de' Banchi, erst spater nach 

einem Entwurfe des Alessi ausgefUhrt, ist bemerkenswerth durch kUhne Kon

struktion, bei ausserster Sparsamkeit der Mittel. Ein grosser oblonger Raum, 

an zwei aneinander stossenden Seiten durch Rundbogenarkaden auf ge

kuppelten Marmorsaulen geoffnet. Die Saulen sind dorisch und tragen Gebalk

stUcke. Die Fa<;adenwand Uber den Arkaden, mit trophaengeschmUckten 

F eIdern, wenigstens an der Schmalseite. Das Ganze zeigt den derben Stil 

der Spatrenaissance. Die Schlusssteine der Arkaden sind durch grosse Masken 

En" J. II 
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ausgezeichnet. Das gedrlickte Gewolbe der Decke ist in Holz nachgeahmt 

und nur im Scheitel massig verziert (Qu. wie oben). 

In Perugia hatte Alessi frUher den Palast fUr den Herzog della Corgua 

am Trasimenischen See erbaut und einen zweiten Palast fUr den Kardinal, 

den Bruder des Herzogs, in der Nahe der Stadt. In Bologna ist von ihm 

das Portal des Regierungspalastes und eine grosse Kapelle in demselben Ge

baude. In Mailand schuf Alessi den Palast des Herzogs von Torre nuova, 

die Fas:ade der Kirche S. Celso, einen Saal im Cambio und die Kirche 

S. Victor. 

Ein Zeitgenosse des Alessi in Genua ist der Bergamaske Giov. Batt. 

Castello. Sein Pal. Imperiali, um 1560 erbaut, giebt in der Planordnung 

eben falls ein bezeichnendes Beispiel genuesischer Palaste. An der Fas:ade 

muss die Bemalung eine feinere Durchbildung der Gliederung ersetzen. 

Von Rocco Pennone, einem Lombarden, sind die alteren Theile des 

Pal. Ducale, die hintere Front, die Doppelhallen der Seitenhofe und ver

muthlich die berUhmte Treppe. Das Uebrige erst im 18. lahrhundert nach 

einem Brande von Vannone erbaut. 

Pal. Tursi-Doria, eben falls an der Strada nuova, jedenfalls von einem 

lombard is chen Architekten, Rocco Lurago, um 1551 erbaut, ist merkwUrdig 

durch die Grossheit der Abmessungen und den solid en Reichthum der Aus

ftihrung. AIle Saulen, Treppen, Balustraden und Einfassungen sind von 

weissem Marmor; Vestibul, Saulenhof und dahinter liegende Haupttreppe 

bilden eine perspektivisch vvirkungsvolle Folge, noch durch eine hinter der 

Treppe liegende Nische kunstlich erweitert (Fig. 22). Der Saulenhof hat 

Arkaden in zwei Etagen, tiber den Archivolten noch eine Wandquaderung in 

konzentrischem Fugenschnitt. Die Hofhallen schliessen oben mit einer 
Balustrade und Terrasse und die SeitenftUgel treten zur Erweiterung des Hofes 

zurUck. Die Fas:ade in einem machtigen Barockstile gehalten, in Fig. 23 dar

gesteIlt, zeigt im Erdgeschosse rustizirte dorische Pilaster und ebenfalls 

rustizirte Fenstersturze. Das obere Geschoss hat derbe, nur im oberen Theile 

kannelUrte Pilaster und Fenster mit geraden Giebeln bekront. Das Haupt

gesims zeigt wieder die hohen Konsolen, wie otter auch bei Alessi. Die 

Fas:ade setzt sich im Erdgeschosse nach beiden Seiten durch drei Arkadenaxen 

fort, welche die Architektur des inneren Hofes wiederholen (Qu. wie oben). 

In Bologna findet die Spatrenaissance durch Pellegrino Ti bald i 

(1522 - 1592) und seinen Sohn Domenico Eingang. Dahin gehoren: der 

Chor von S. Pietro; die jetzige Universitat; der Hof des erzbischoflichen 

Palastes; dann Pal. Magnani, vorzUglich grossartig im Verhaltniss zum kleinen 

Raum. 
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In Mailand baut Tibaldi die mod erne Fa~ade des Doms, von der spater 

nur die Thtiren und die nachsten Fenster beibehalten sind. 

Spater geht Tibaldi bereits zum Barockstil tiber; schon der erwahnte 

Hof des erzbischoflichen Palastes in Bologna zeigt eine folgerichtigere 

Anwendung der Rustika, als dies beim Hofe Ammanati's im Pal. Pitti cler 

Fig. 22 . Pal. Tursi-Doria. Genua. Grundriss (n. Gauthier). 

Fall ist; die Gliederungen Tibaldi's sind nicht klassisch, aber sehr wirksam in 

barocker Umbildung gegeben. Die Rundkirche S. Sebastiano in Bologna, urn 

1576, zeigt die Formgebung des Barockstils. 

Der Florentiner Bernardo Buontalenti (1536-1608) zeigt in seinen 

Bauten eben falls die Foncl1twickelung des Stils. Sein grosshcrzoglicher Palast 

in Siena ist noch niichtern. Die Fa~adenhalle des Spitals S. Maria nuova 111 

Florenz besser, von grossartig leichtem Charakter. Sein Pal. Riccardi in 

Florenz (Via del Servi) vom Jahre 1565 gehort ganz cler Spatrenaissance an. 
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Am Unterbau des Pal. non finito in Florenz, um 1592, geht Buontalenti 

zum Barockstil tiber, aber mit einem eigenen plastischen Ernst. Der in per

spektivischer Hinsicht trefflich beabsichtigte Saulenhof des Palastes wurde 

aber yom Maler Luigi Cigoli (1559-16'3) im Geiste Vasari's im Sinne einer 

gemassigten Spatrenaissance begonnen. 

Die im vorigen Abschnitt geschilderte, kurze Zeit umfassende, italienische 

Architekturentwickelung zeigt ein Fortschreiten des Stils von der strengen 

vitruvianischen Hochrenaissance bis zum beginnenden Barock. Obgleich ein 

gewisser allgemeiner Zug die Architektur dieser Epoche verbindet, und das 

Zusammenfassen der entstehenden Bauwerke unter den Begriff der Spat

renaissance einigermassen rechtfertigt, so ist doch andererseits nicht zu ver

kennen, dass dem individuellen Schaffen der Meister ein breiter Spielraum 

verbleibt, dass hier fast gegensatzliche Unterschiede eng neben einander stehen. 

Wie weit stehen die Klassizisten Ligorio, Vignola und Palladio von Michel

angelo ab und wie gross sind die Unterschiede zwischen den romischen, 

vicentinischen und genuesischen Paltisten! - Das Schematisiren des Stoffs 

bleibt immer nur ein Nothbehelf, allerdings ein unerlasslicher, um die Ueber

sicht desselben zu ermoglichen, der die Sprodigkeit und Abgeschlossenheit 

der Einzelerscheinung hindernd entgegentritt. 

Gross bleibt dieser erste Abschnitt der italienischen Spatrenaissance, 

nicht nur an sich, durch den Werth des Geleisteten; sondern noch mehr durch 

die sofort in allen Landern Europa's hervortretende lange andauernde Folge

wirkung, die sogar bis heute noch nicht abgeschlossen ist. 

b) Skulptur. 

Die Epoche cler Spatrenaissance beginnt 111 cler Skulptur mit noch 

grosserem Rechte als in der Baukullst, mit dem grossen Michelangelo 

Buonarroti (1474-1563). Er selbst hat sich als Bildhauer bezeichnet und 

nannte die Skulptur, im Vergleich zur Malerei, die erste Kunst; auch die 

Baukunst wollte er nicht als sein eigentliches Fach gelten lassen. Mit 

welchem Ernste sich Michelangelo cler Bilclhauerei widmete, clas beweist 

schon sein zwolfjahriges Studium der Anatomie; aber claflir erscheint er 

denn auch als ein freier Herrscher im Gebiete seiner Kunst. Sein Genius 

hat aller Folgezeit die Gesetze gegeben und hat selbst die unerreichten Bei

spiele geliefert; er ist cler erste und zugleich der grosste Bildhauer der mo

dernen Kunst. 

Gleich eine seiner ersten Arbeiten, in seinem siebzehnten Jahre verfertigt, 

ein Relief «Herkules im Kampf mit den Centauren», jetzt im Pal. Buo-
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narroti in Florenz, Hisst seine zukUnftige Grosse ahnen. Wenn auch in naher 

Anlehnung an die Uberreichen, sptitromischen Reliefs gedacht, enthalt es doch 

Korpermotive, welche den bedeutendsten Ausdruck mit der schonsten Form 

verbinden. Das Flachrelief einer ntihrenden Madonna daselbst gehort eben

falls zu seinen frlihesten Arbeiten. 

Bis zum Jahre 1492 bleibt Michelangelo im Hause der Mediceer, und im 

Jahre 1494 geht er nach Bologna und Venedig. Den Aufenthalt in Bologna 

bezeichnet der knieende Engel in Marmor, an der Arca di S. Domenico 

und die Statuette des heil. Petronius ebenda. Das Kopfchen des Engels ist 

von holder Liebenswlirdigkeit, wenn auch die sch\\'ere Gewandung und die 

Ubertrieben grossen Haarlocken noch auf Rechnung des Anfangers kommen. 

Nach Florenz zurlickgekehrt, arbeitet Michelangelo um 1495 die Statue des 

Cu pido in Marmor, jetzt im Kensington-Museum; dieses Werk kommt nach 

Rom und witd zur Gelegenheit, dass Michelangelo selbst dahin geht. In 

dieser Zeit entsteht die Bacchusstatue flir Jacopo Galli, der auch der 

Besteller des Cupido war. Diese Bacchusstatue, jetzt in den Uffizien, ist mit 

der Absicht auf vollkommene Durchbildung eines nackten Korpers gearbeitet, 

alles andere tritt dagegen zurlick und an die Antike darf man bei dieser 

Auffassung gar nicht denken. Es ist ein trunkener Jlingling mit der fleissigsten 

Naturbeobachtung dargesteIlt. Mit diesem Werke fand Michelangelo seinen 

eigenen Weg, der ihn unabltissig zur Verwirklichung rein klinstlerischer 

Probleme flihrte und die Verfolgung traditioneIler Ziele oder tendenzioser 

Absichten fast ganz ausschloss. Ein zweites bedeutendes Werk dieser Zeit, 

um 1499-1500, ist die Pie t a in St. Peter in Rom. Mi!=helangelo giebt hier 

zuerst wieder eine wirkliche Gruppe, wah rend seine Vorgtinger den Leichnam 

des ErlOsers, in unschoner Weise, auf den Knieen der Madonna ruhen lassen. 

Michelangelo war damals zwischen 24 und 25 Jahre alt und galt bereits 

als berUhmter Bildhauer. - In seiner rei fen Zeit erkannte er es als vor

nehmste, ja vieIleicht einzige Aufgabe seiner Kunst, aIle denkbaren und mit 

den hoheren Stilgesetzen zu vereinbarenden Erscheinungen aus sich heraus

zuschaffen und vorzUglich im Nackten darzustellen, womit er in der Figur 

des Bacchus schon den Anfang gemacht hatte. Aber er verftihrt hierin, wie 

auch sonst, als der erste der Modernen, er sucht stets nach dem Neuen, macht 

an keiner durch die Tradition ge:leiligten Schranke Halt, und erfindet be

sonders seine allegorischen Gestalten mit kuhnster Originalittit. Sein enormes 

anatomisches Wissen befahigt ihn, seinen Statuen die vollkommenste Wirk

lichkeit zu verleihen; aber damit begnUgt er sich nicht, er sucht das Ueber

menschliche und legt den Ausdruck desselben nicht bIos in die Kopfe und 

Geberden, sondern in die partielle Uebertreibung gewisser Korperformen. 
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Dies Verfahren ist oft als bizarr und absichtlich getadelt worden; aber wenn man 

auch kindliche Naivitat jedenfalls vermissen muss, so entschadigt fUr diesen 

Verlust die zum Ausdrucke gekommene menschliche Uebermacht. Man hat 

vor den Werken des Michelangelo die Empfindung, an den geistigen Grenzen 

der Menschheit nach oben hin zu stehen, sie sind so recht geeignet, das 

GefUhl fUr MenschenwUrde, den Glauben an titanenhaft ungeheuere Kraft 

des Menschengeistes wieder zu enyecken, wenn diese Errungenschaften oft 

Gefahr laufen gegenUber so vielem Unzulanglichen und Beschrankten in der 

Kunst verloren zu gehen. Und diese geistige Uebergrosse des Meisters ist es 

auch, die seine Nachfolger bannt und bezaubert, sie unwiderstehlich in seine 

Gedankenkreise reisst und zur Nachahmung anfeuert. 

Michelangelo geht immer auf das Grossartigste in den Motiven und 

auch in der AusfUhrung, \yelche letztere auf breiter Flachenbehandlung und 

grossen Kontrasten beruht. Deshalb ist bei ihm kein Raum fUr das Niedliche 

und Liebliche, fUr seelenruhige Eleganz und sinnlichen Reiz. Seine Figuren 

sind selten fertig, denn seine Ungeduld lasst ihn meist nicht einmal ein grosses 

Thonmodell machen; seine Gedanken eilen immer der AusfUhrung im wider

spenstigen Stofl voraus und es scheint, dass sogar sein Interesse am Werke 

erkaltet, wenn er das ihm vorsch\yebende kunstlerische Problem gelOst zu 

haben glaubt. Durch eine Bestellung hat sich Michelangelo im gewohnlichen 

Sinne nicht beeinftussen lassen; er benutzte jede Gelegenheit, um das zu 

schaflen, was ihm personlich nahe lag und vielleicht bemerkten die Besteller 

dies nicht einmal. 

Urn 1500 kehrt Michelangelo nach Florenz zurUck und arbeitet die 

Kolossalfigur des David, vor dem Pal. vecchio in Florenz bis 1503 auf

gestellt. Gefallig in der Erscheinung sind die Figuren des Michelangelo nicht, 

das beweist auch dieser kolossal gebildete Knabe, der mit Ausnahme des Kopfes 

die Kindlichkeit ins Kolossale Ubersetzt. Schon diese Unvereinbarkeit bringt 

eine zwiespaltige Wirkung hervor; dann liess ihm der schon frUher verhauene 

Marmorblock nicht die nothige Freiheit. 1m Jahre 1501 bestellt Kardinal 

Franc. Piccolomini 15 Statuen fUr die Libreria in Siena; ein Jahr spater 

beauftragt die Signoria den Meister mit der AusfUhrung eines David in 

Bronze, derselbe wurde nach Frankreich geschickt und ist heute verschollen. 

Die Madonna mit dem Kinde in Marmor, fUr die ftandrischen Kaufleute 

aus der Familie Moscron, befindet sich jetzt in der Notre-Dame-Kirche zu 

BrUgge. 

Michelangelo hatte dann eine kurze Zeit der Musse, bis er um 1504 yom 

Papst Julius II. nach Rom berufen und beauftragt wurde, das Grabmal desselben 

zu machen. Mit diesem grossen Auftrage begann die Qual seines Lebens, er 
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wurde durch die verschiedensten Umst1inde gehindert die Arbeit zu vollenden, 

aber die wirklich fertig gewordenen StUcke sind das Hochste der bildhaueri

schen Leistungen des Meisters. Er fertigt den Plan - die flUchtige Original

zeichnung des Projekts, vielleicht nicht einmal die definitive, befindet sich in 

Florenz in der Sammlung der Handzeichnungen - und gleich darauf beginnen 

die auf Hintertreibung des Auftrags gerichteten Intriguen Bramante's; oder 

mindestens das allerdings naturliche Bestreben desselben, eine grosse archi

tektonische Aufgabe in den Vordergrund des Interesses zu bringen. Bei 

Gelegenheit des Suchens nach einem pass end en Platze, zur Aufstellung des 

Grabmals, wird der nach grossen kUnstlerischen Thaten dUrstende Papst auf 

eine noch kolossalere Idee, der Wiederaufnahme des N eubaues von St. Peter, 

hingelenkt. Dies grosse Bauunternehmen wurde das erste Hinderniss fUr 

Michelangelo's Werk; 1505 wurde er, als unbequemer Mabner, nach Carrara 

in die Marmorbruche geschickt und schliesslich mit anderen Arbeiten Uber

hauft. Nach Rom zurUckgekehrt, ger1ith Michelangelo mit dem Papste in 

Streit, wird einen Tag nach der Grundsteinlegung von St. Peter aus dem 

Vatikan verwiesen und flUchtet nach Florenz. Erst spater treffen sich die 

feindlichen Machte wieder in Bologna, gewissermasscn auf neutralem Boden. 

Aber im Wesentlichen ist Michelangelo unterlegen, er wird in Bologna durch 

die Arbeit an einer Bronzestatue Julius II. fUr S. Petronio festgehalten und 

endlich nach Rom zurUckgekehrt, bescha ftigt ihn die Gru ppe Her cuI e sun d 

Cacus fUr S. Soderini und die Arbeit am Grabmal bleibt liegen. Urn 1508 

miethet er ein Haus in Florenz zur AusfUhrung der Apostelstatuen fUr den Dom, 

muss aber auf Befehl des Papstes die Decke der Sistina malen; wenn irgend 

wo, so ist hier an eine Intrigue Bramante's zu denken. Nach dem Tode 

Julius II. (1513) schliesst Michelangelo einen neuen Kontrakt mit den Erben 

des Papstes, den Kardinalen Santi Quattro und Aginense, wegen AusfUhrung 

des Grabdenkmals, aber Pnul III. hatte Michelangelo zu anderen Arbeiten 

nothig, die ihm naher am Herzen lagen. Endlich von den Erben gedrangt 

und falschlich wegen Verschleuderung der bereits fUr die empfangenen Arbeiten 

gezahlten Gelder angeklagt, geht Michelangelo in halber Verzweiflung um 

1517 wieder nach Carrara, um den Marmor fUr das Grabmal zu beschaffen. 

Michelangelo musste sich fOrmlich die Zeit erk1impfen, um das grosse Werk, 

das ihm selbst so sehr am Herzen lag, nothdlirftig zu fOrdern. Aber erst 

30 Jahre spater als der 1504 gemachte Ent\Vurt~ kam das zu Stande, was man 

jetzt sieht, das im Verhaltniss zur ursprUnglichen Idee dUrftige Wandgra b 

in S. Pietro in vincoli. Die oberen Figuren sind von seinen SchUlern, 

unten befinden sich die frUher eigenhandig gearbeiteten Figuren des Moses 

und zu Seiten. Rahel und Lea, als Allegorien des beschaulichen und des 



FIG. 24. MICHELANGELO. MOSES. 



FIG. 25. MiCHELANGELO. LORENZO DE' MEDICI. 
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thatigen Lebens. Der M 0 s e s allein wiegt alles librige auf. Er ist im heiligen 

Zorne - wie wohl mitunter Michelangelo selbst - im Begrifl aufzufahren, 

vielleicht urn die Anbeter des goldenen Kalbes zu strafen. Arme und Hande 

sind liber die Wirklichkeit hinaus machtig gebildet, auch die am Haupte 

emporwachsenden Horner, als Andeutung der hohenpriesterlichen Krone, ver

mehren den Ausdruck des Damonischen. Die Behandlung des grandiosen 

Barts ist wieder ein Motiv, dem die altere Kunst nichts Aehnliches an die 

Seite zu stellen hat (Fig. 24). -'- Die Sklaven, jetzt im Louvre, sollten eben falls 

zum Grabmal Julius' II. gehoren; von den vier Statuen in einer Groue des 

Boboli-Gartens ist dies weniger sicher. Eine Gruppe, «der Sieg», im grossen 

Saale des Pal. vecchio ist unvollendet und gehort auch in diesen Kreis. 

1m Jahre 1527 ist der Christus im Querschiff von S. Maria sopra 

Minerva z u Rom gearbeitet. Es ist eins seiner liebenswlirdigsten Werke; 

der Sieger liber den Tod ist hier mit tie fern Geflihl dargestellt. Aus derselben 

Zeit vermuthlich die unvollendete Statue eines Jlinglings in den Uffizien; 

ebenso das runde Relief ebenda, die Madonna mit dem Christuskinde und dem 

kleinen Johannes darstellend. Etwas spater der tadte Adonis in den Uffizien .. 

Die wichtigen Arbeiten in der mediceischen Kapelle zu Florenz sollen 

etwa urn 1529 begonnen sein; aber Michelangelo wurde damals in das poli

tische Drama des Unterganges der letzten grossen italienischen Republik 

verftochten. Er halt sich 1530 in Florenz versteckt und arbeitet nur heimlich 

an den Grabdenkmalern der Mediceer. Die Figuren «Tag» und «N achv> 

werden 1531 vollendet, die beiden mannlichen Figuren begonnen und bis 

1534 mit Beihilfe des Montorsoli die Statu en des Giuliano und Lorenzo 

beendet, dazwischen war Michelangelo auch wieder in Rom. Die Figuren 

der beiden Mediceer sind in ganz genialer Weise charakterisirt. Der Lorenzo 

erhalt durch die Beschattung des Gesichts mit Helm, Hand und Tuch etwas 

unvergleichlich Geheimnissvolles (Figur 25), die Statue des Guiliano weniger 

schlagend; aber beide sind weniger historische Portratfiguren, als Idealstatuen 

nach frei gewahlten Motiven. Aber weltberlihmt sind die unter den Portrat

·figuren, auf den Deckeln der Sarkophage, ruhenden Figuren des Tages und 

der Nacht, der Morgen- und Abenddammerung ,wie man sie so ziemlich 

willklirlich benannt hat. Es sind Idealfiguren, sogar noch theilweise unvoll

endet, aber ganz nach dem Herzen des Meisters, der hier seine klihnsten 

Gedanken liber Grenzen und Zweck der Skulptur geben wollte. Sein plastisches 

Prinzip, der bis aufs Aeusserste durchgeflihrte Kontrast der korrespondirenden 

Korperiheile ist hier riicksichtslos gehandhabt (Figur 26 und 27). 

Die Madonna des Michelangelo ist durch einen Fehler des Marmors 

oder durch ein «Verhauen» nicht wie beabsichtigt zu Stande gekommen. Die 
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angefangene Apostelstatue, im Hofe der Akademie zu Florenz, giebt em 

Beispiel der ungeduldigen Art, mit der Michelangelo arbeitete. 

Spatere Arbeiten von ihm sind: die Kreuzabnahme in Marmor, jetzt 

hinter dem Hauptaltar des Doms in Florenz, eine Pieta fUr sein Grabmal 

bestimmt, jetzt im Hofe des Pal. Rondanini in Rom, eine angefangene BUste 

des Brutus in den Uffizien, sein eigenes Bildniss in Bronze im Konservatoren

palast des Kapitols und 110ch 1560 die Zeichnung zu einem Grabmal des 

Marchese di Marignano, wekhe dann durch Leone Leoni in Marmor aus

gefUhrt wird~ um im Dom zu Mailand aufgestellt zu werden. 

Die Nebenbuhler, SchUler und nachsten Nachahmer des Michelangelo 

verschwinden schattenhaft in der Glorie des Meisters. Die neue Richiung 

der Architektur lasst jetzt zwar die Skulptur mehr als frUher zur Geltung 

kommen, man Uberlasst ihr Nischen und Balustraden zu freiem Belieben, und 

mehr noch; denn ganze bisher architektonisch behandelte Bautheile, Altare 

und Grabmaler werden ihr jetzt oft ausschliesslich zugetheilt. Der Massstab 

der Figuren wurde der Skulptur allerdings immer noch von der Architektur 

vorgeschrieben und da diese jetzt auch in den fUr den menschlichen Gebrauch 

bestimmten Theilen, ThUren, Balustraden und dergleichen den naturlichen 

Massstab Uberschreitet, so muss dies auch die Skulptur thun und ihre Gestalten 

ins Kolossale steigern. Dagegen wird der kirchliche Typus der biblischen 

Personen mit grosster Freiheit, rein nach plastischen RUcksichten behandelt 

und die mythologischen Bildungen keineswegs der Antike nachgeahmt. Ein 

unbedingtes und schrankenloses Feld fUr die Erfindung bietet aber nun die 

Allegorie. 

Der Florentiner Baccio Bandinelli (q.87-155g) kann als Beispiel der 

von Michelangelo ausgehenden Macht gelten, wekhe auch widerstrebende 
Geister in seine Kreise bannte. Bandinelli war ein Neider und Nebenbuhler 
Michelangelo-'s, ahmte ihm aber stets nach, ohne ihn irgend ein Mal zu 

erreichen. Seine falsche Genialitat liess ihn am Aeusserlichen haften und 

fUhrte ihn bis ins Gewissenlose und Rohe herunter. Sein Bestes sind die Relie f

figuren von Aposteln, Propheten etc. an den achtseitigen Chorsehranken 

unter der Kuppel des Doms in Florenz. Die Gruppe des Herkules und 

Cacus auf der Piazza del Granduca zu Florenz, zeigt ihn so reeht im Lichte 

eines widerwilligen, missverstehenden Nachahmers Michelangelo's. Indem er 

die machtigen Formen und die Kontraste der Korpertheile nur ausserlich, 

ohne alles LiniengefUhl und ohne eine Spur dramatischer Idee nachmachte, 

brachte er ein sehr gleichgUltig lassendes Skulpturwerk zu Stande. Die Vor

wurfe, die ihm deshalb Cellini macht, sind aus des sen Selbstbiographie bekannt. 

- Adam ulid Eva, von Bandinelli urn 1551 gearbeitet, im gross en Saale des 



FIG. 26. MICHELANGELO. DIE NACHT. 

FIG. 27. MICHELANGELO. DER TAG. 
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Pal. vecchio aufgestellt, sind wenigstens einfachc Aktfiguren. Die Port rat

figuren ebenda sind besser in den Kopfen, weniger gut in den Motiven der 

Be\yegung. Dasselbe kann von der Statue des Giovanni Medici auf dem 

Platze S. Lorenzo gcsagt werden. Eine Bacchusstatue im Pal. Pitti ist im 

Gedanken sehr gering. Dic beiden Gruppen 'des Leichnams Christi mit 

Johannes in S. Croce, Cap. Baroncelli und mit Nicodemus in der Annunziata 

sind von schlechter Komposition, der Hauptumriss bildet ein rechtwinkeliges 

Dreieck mit unterer Hypothenuse und die F ormen sind ganz inhaltslos. 

KUmmerlich ist der Gottvater 1m ersten Klosterhof von S. Croce. Etwas 

besscr ist der Petrus im Dom. Die romischen Arbeiten Bandinelli's, die 

Nebenfiguren an den Grabmalern Leo's X. und Clemens' VII., im Chor der 

Minerva zu Rom, sind nur mittelmassig. 

Die SchUlcr und Gehilfen Michelangelo's werden von dem Uberwlilti

genden Ruhme dcs grossen Meisters fast erdruckt und scheinen kaum mehr 

beachtenswerth. Giov. Angelo Montorsoli (1498-1563) ist einer derselben. 

Er hatte den Michelangelo schon von dessen frUheren Werken an begleitct 

und nachgeahmt, hatte die Deckenmalercien der Sistina in sich aufgenommen 

und wurde, von seiner Mitarbeit in der mediceischen Kapelle an, wo er die 

Figur des heil. Cosmas arbeitete und an den Portratfigurcn half, ein entschie

dener SchUler Michelangelo's, wenn er auch frUher von Anderen, von Andrea 

Sansovino und den Lombarden, Einfllisse crfahren hatte. Montorsoli hatte 

keinen selbstschopferischen Tricb, er arbeitete ruhig sein Pensum in der 

einmal als meistcrhaft erkannten Weise abo Nach Genua berufen, wurde er 

als Bildhauer und Architekt ohngefahr das, was Perin del Vaga als Maler 

vorstellte. Dic Kirche S. Mattco, das Familienheiligthum der Doria, enthalt 

eine grosse Anzahl seiner Skulpturwerke. Die Rcminiscenzen an die Sistina 

mach en sich in den Relieffiguren der bciden Kanzeln, in den vier Evangelisten 

der Chorwande und auch in der Lage des Leichnams, in seiner Pieta im Chor, 

sehr bemerkbar. Diese und andere Skulpturen, zusammen mit der durch seine 

Gehilfen ausgefUhrten Stuckirung der Kuppel und des Chors, geben indess 

ein Ganzes, \yie es selten einem Klinstler vergonnt war auszufUhren. Eine 
spatc Arbeit MontOl:soli's ist der 1561 vollendete Hauptaltar in den Servi zu 

Bologna. Hier sind die Statu en in den Nischen, der auferstandene Christus 

mit Maria und Johannes, noch gut; dagegcn sind die Statu en an den Seiten

thUren und an den Seiten des Altars, sowie sammtliche Skulpturen der RUck

seite des Altars ode und gleichgUltig. 

Raffaele da Montelupo, ein direkter SchUler Michelangelo's, arbeitete 

nach dem Modell des Meisters 1531 den heil. Damian in der Kapelle der 

Depositi in FIOfellZ und in Rorp., am Grabmale Julius' II. in S. Pietro in 
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vincoli, 1542-1543 die Statue des Propheten und der Sibylle. Von seinen 

eigenen Arbeiten ist die Grabstatue des Kardinals Rossi, in der VorhalJe von 

S. Felicita in Florenz, als tlichtige und eil1fache Ausflihrung bemerkenswerth. 

Der Lombarde Gugl i elmo della Porta (t 1577) hat z\yei unterschiedene 

Manieren. Die Werke seiner frliheren lombardischen Zeit sind besonders 

zahlreich im Dome zu Genua vertreten und ohne besonderen Werth. Was 

111 semer spliteren Zeit unter dem nahen Einfiusse Michelangelo's entstanden, 

ist besser. So das berUhmte G r a b m al P a u I 's III. im Chor von St. Peter in Rom, 

von dem Fig. 28 eine Anschauung giebt; die sitzende Bronzestatue des Papstes, 

im freien Stile Michelangelo's ausgeflihrt, ist lebensvoll und doch heroisch 

erhoht. Die beiden auf dem Sarkophage lehnenden Frauengestalten, all ego

rische Darstellungen der Gerechtigkeit und Klugheit, sind nach den Motiven 

der berlihmten Figuren liber den Sarkophagen der Mcdiceeischen Kapelle 

angeordnet und \Venn sic dies en hochsten Meisterwerken im plastischen 

Liniengeflihl nicht zu vergleichen sind, so libertreffen sie ihre Vorbilder jeden

falls von der Seite der sinnlichen Schonheit. Zwei ahnliche Statu en, ur

sprlinglich zu demselben Grabmale gehorend, sind bei der Versetzung dessel

ben in den grossen Saal des Pal. Farnese gekommen. 

Der Bruder des vorigen Giacomo della Porta hat die Grabdenkmaler der 

Cap. Aldobrandini in der Minerva in Rom entworfen. 

Giovanni dall' Opera, ein SchUler des Bandinelli in Florenz, hatte An

theil an den Reliefs im Dom und fertigte die Altarreliefs in der Cap. Gaddi 

in S. Maria novella. Von ihm ist gleichfalls die Figur der Baukunst an dem 

von Vasari komponirten Grabmal Michelangelo's in S. Croce. - Die Figur 

der Skulptur ist von Cioli, die der Malerei von Lorenzi. 

Be n v en u to Celli ni (1500- J 572), Florentiner, aus seiner-Selbstbiographie 

als Kraftmensch, wUthender Nebenbuhler des Bandinelli und grosser Ver

ehrer des Michelangelo bekannt, kommt zur Bildhauerei erst auf -einem Um

wege. Zu Anfang ist Cellini Goldschmied und als solcher, wie als Dekorator, 

ist er ganz unvergleichlich. Von seinen Bildhauerwerken im gross en Stil ist 

nur der bronzene Per s e u s unter der Loggia dc' Lanzi in Florenz von Be

deutung. Die Entstehungsgeschichte dieses Kunstwerks und besonders der 

von ihm selbst besorgte Guss ist in seiner Lebensgeschichte hochst dramatisch 

geschildert. Von seinCl1 in Frankreich fUr Konig Franz I. unternommenen 

Arbeiten ist nur wenig erhalten. Der silberne Mars fUr Fontainebleau ist 

verschwunden und seine Kolossaltigur des Konigs blieb ein U11vollendetes 

Modell. Nur das grosse Bronzerelief der Nymphe von Fontainebleau, jetzt im 

Louvre, ist vorhanden. Dasselbe ist fein in der Durchfuhrung, aber ohne 

Freiheit und Leichtigkeit del' Komposition. die Korpefformen del' .Nymphe 
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sind etwas alIg<.!mein und inhaltslos, im Stile del' Sch'uk von Fontain<.!bleau. 

Indess hat dies Bildwel'k in Fl'ankl'eich mit stilbestimmend auf die damalige 

Bildhauel'ei gewil'kt. 

Del" erwahnte Perseus ist, wenn auch naturalistisch, doch zugleich ener

gisch gebildet und giebt eine vortreffiiche Silhouette, wie Fig. 29 zeigt. Man 

kann Uber diesen guten Eigenschaften der Hauptfigur, die wunderliche V er

zwicktheit der Medusa unter ihren FUssen vergessen. Die Statuetten der 

Basis folgen dem schlechten Manierismus der romischen Malerschule. 

Die kolossale ErzbUste Cosimo's I. in den Uffizien ist etwas gesucht 

in Schmuck und Haltung, aber sonst vortreffiich gearbeitet. Interessant ist in 

Cellini's Selbstbiographie zu lesen, wie er sich der Antike Uberlegen .glaubt; 

aber diese selbstgefallige Meinung in Parallele gestellt zu den von ihm ausge

fUhrten ungenUgenden Restaurationen antiker Werke, wie des Ganymeds in den 

U ffizien, ist sehr bezeichnend fUr das hohe SelbstgefUhl der KUnstler dieser Zeit. 

Bartolomeo Ammanati (15II-1592), ein anderer florentinischer Bild

hauer, als Baumeister bedeutender, ist anfangs ein SchUler des Jac. Sansovino, 

geht spater ganz in die Nachahmung Michelangelo's auf; aber im falschen 

Sinne des Bandinelli, nur ausserlich kopirend. Sein grosser Neptun am 

Brunnen auf Piazza del Granduca in Florenz, ist eine nicht besonders 

glUckliche, schlecht motivirte Aktfigur. Die Tritonen am Postamente bilden 

eine undeutliche Gruppe. Von den unten herum sitzenden Bronzefiguren 

sind nur die Satyrn und Pane ertraglich, zum Theil nach Motiven von der 

Decke der Sistina gebildet. 1m Querschiff von S. Pietro in Montorio .in Rom 

sind von ihm die Grabmaler zweier Nepoten des Papstes Julius' 111., mit 

den beiden Nischenfiguren der Religion und Gerechtigkeit, im Anschlusse an 

Michelangelo gebildet. Dasselbe gilt vom Mausoleum der Verwandten Gre

gor's XIII. im Campo Santo zu Pisa. In Padua ist von ihm ein Gigant, im 

Hofe des Pal. Aremberg. Das Grabmal des Juristen Mantova Benavides, in 

den Eremitani zu Padua, verliert sich schon in prahlerische und langweilige 

Allegorie. 

Vincenzo Danti (1530-1567) folgt in seiner Bronzegruppe, die Ent

hauptung des Taufers vorstellend, Uber der SUdthUr des Baptisteriums in 

Florenz, der romischen Malerschule in Gedanken und F ormen. Seine Statue 

Papst Julius' III. beim Dom zu Perugia hat denselben Zug. Ueberdies verfallt 

er bereits in die gesuchtesten Allegorien. Seine Marmorgruppe cines JUng

lings, der einen an Handen und FUssen gebundenen Alten aufheben und fort

tragen will, jetzt im Garten B'oboli zu Florenz aufgestellt, ist ganz unver

standlich. Es solI damit der Sieg der Redlichkeit Uber den Betrug dargesteUt 

werden. 
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Die Schule von Venedig, mIter dem Eintlusse des lacopo Sansovino, an 

einem grossen Werke, der figlirlichen Ausschmlickung der Biblioteca, zusam

mengehalten, bleibt noch llil1gere Zeit unabhangig von den neuen Einfilissen. 

Die hier in der Spatzeit des Sansovino und unter seiner Theilnahme ausge

flihrten Figuren befinden sich hauptsachlich an der Schmalseite gegen die Riva 

und am ersten Drittel der Seite gegen die Piazetta. Ais ausflihrende Bildhauer 

werden Tommaso Lombardo, Girolamo Lombardi, Danese Cateneo und 

Alessandro Vittoria ausdrlicklich genannt. 

Der bedeutendste Schliler des lac. Sansovino ist Girolamo Campagna 

und zeichnet sich durch eine naive Liebenswlirdigkeit aus. In S. Giuliano zu 

Venedig ist 'von ihm ein Hochrelief, der Leichnam Christi mit zwei Engeln, 

von schoner, wenn auch nicht hoher Bildung. Die bronzene Hochaltargruppe 

in S. Giorgio maggiore zeigt eine wlirdige Bildung der Kopfe. Die Erfindung 

ist nicht besonders geistvoll, indem die vier Evangelisten eine Weltkugel 

tragen, auf welcher der Salvator mundi steht, aber dieser ist einfach und ganz 

grossartig und die Evangelisten von lebendiger Behandlung. Campagna's 

Einzelstatuen haben etwas von dem seelischen Ausdruck und dem Lebens

geflihl der gleichzeitigen venetianischen Malerschule, und theilen auch den 

hier herrschenden Mangel an Liniengeflihl. Die Bronzestatue des heiligen 

Marcus und des heiligen Franciscus, welche nach dem gekreuzigten Christus 

emporschauen, auf dem Hochaltar der Redentore, sind in dies em Sinne vor

treffiich, zumal der Marcus mit seiner schmerzlichen Begeisterung. Der 

CrucifiXllS ist gut gebildet, aber nicht edel in der Andeutung des bereits 

eingetretenen Todes. In S. Tommaso neben dem Hochaltar, die Statuen des 

heiligen Petrus und Thomas mit wlirdigem Ausdruck. In S. Maria de' Mira

coli, vor der Balustrade des Chors, die Statu en von S. Franciscus und S. Clara. 

Die Madonnenstatuen Campagna's erinnern zu sehr an Paolo Veronese's 

Auffassung und erreichen deshalb kein hohes Ideal. Diejenige in S. Salvatore 

ist besser, als eine andere, in S. Giorgio maggiore. 

Danese Cattaneo scheint ausser lac. Sansovino noch andere Floren

tiner gekannt zu haben, wenigstens haben die Statuen am Dogengrab Lore

dan (1572) bei ausserlicher Slissigkeit, zugleich die Affektation der Arbeiten 

eines Ammanati. - Die Portratstatue des Grabmals ist besser und frliher von 

Campagna. - Auch die Statuen des Danese am ersten Altar rechts in 

S. Anastasia zu Verona sind besser. 

Campagna's und Danese's Antheil an den Reliefs der Antoniuskapelle 

1m Santo zu Padua ist erwahnenswerth. Es scheint, dass der Zusammenhang 

des am Anfange des 16. lahrhunderts begonnenen Werkes einen allzuschroffen 

Stilwechsel verhindert habe. Campagna zeigt sich hier, in der Erweckung 
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des todten Jlinglings, auf der Hohe Sansovino's. Auch Danese Cattaneo, 

wenn das ihm zugeschriebene achte Relief wirklich von ihm herrlihrt, ist 

hier besser als irgendwo anders. 

Alessandro Vittoria (t 1605) hat eine grosse Anzahl von meistschnell 

fertigen und seelenlosen Werken hinterlassen. Sein eigenes Grabmal in 

S. Zaccaria giebt indess eine vortreffiiche Bliste zwischen den Allegorien der 

Scultura und Architettura, im Giebel darliber eine Ruhmesgottin und ist wohl 

sein Bestes. Auch die Statue des Propheten liber der Hauptthlir derselben 

Kirche ist schon und wlirdig. Seine Statue des heiligen Sebastian in S. Sal

vatore ist in der Bewegung gut, aber ohne hohere Weihe: das Pendant, der 

heilige Rochus ist geringer. Der heilige Hieronymus in den Frari ist sorg

faltig in der Anatomie. Auch S. Catharina und Daniel auf dem Lowen, in 

S. Giulian, sind energisch in der Bildung. Geringer und manierirt sind seine 

Arbeiten im Dogenpalaste, Salla dell' Anticollegio, namlich die Thlirgiebel 

und Karyatiden an der Thlir der Biblioteca. In S. Giovanni e Paolo Mehreres 

von ihm, in der Abbazia zwei grosse Apostelfiguren u. a. 

Franc. Terilli, der Nachahmer des Vittoria, hat die Statuetten des 

Christus und Johannes liber den beiden Weihbecken im Redentore mit Fleiss 

gearbeitet. 

Tiziano Aspetti (t 1607) steht wieder eine grosse Stufe niedriger und 

nahert sich den schlimmsten Manieren der fiorentinischen Schule. Seine 

Bronzestatuen des Moses und Paulus, an der Fa~ade von S. Francesco della 

Vigna, die beiden Engel an dem Altar der erst en Kapelle links in derselben 

Kirche, sind schlechte Arbeiten. Nicht besser ist ein kolossaler Adant oder 

Cyclop in der Biblioteca. Die Adanten des Kamins in der Sala dell' Anti

collegio sind etwas besser. 1m Santo zu Padua sind noch eine grosse Menge 

seiner Arbeiten, das erwahnenswertheste davon ist der Christus auf dem 

W eih becken. 

Der Ausgang der venetianischen Schule wird durch Giulio dal Moro 

reprasentirt. Die Skulpturen der einen Thlir in der Sala delle quattro porte 

im Dogenpalast und die drei Altarstatuen in S. Stefano sind noch leidlich 

gerathen. Die grossen Statuen des heiligen Laurentius und Hieronymus am 

Grabmal Priuli in S. Salvatore sind sehr manierirt, ebenso die mehrfach vor

kommenden Statuen des Auferstandenen, wovon eine in derselben Kirche. 

Prospero Clementi, der hauptsachlich in seiner Vaterstadt Reggio 

um die Mitte des Jahrhunderts thatig war, gehort zu den Nachahmern Michel

angelo's. Sein Hauptwerk ist das Grabmal des Bischofs Ugo Rangoni im 

Dom zu Reggio. Die sitzende Statue, die beiden Putten am Sarkophag und 

die zwei kleineren Reliefs der Tugenden am Untersatz verrathen schon das 
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Pathos, das die SchUler dem Michelangelo nachahmten. Am Pal. Ducale zu 

Modena, beim Portal, die Statuen des Lepidus und Hercules; letztere mit 

ungeschlachter Muskulatur. In der Crypta des Doms zu Parma ein Grabmal 

vom Jahre 1542 mit zwei sitzenden Tugenden. In S. Domenico zu Bologna, 

die Statue des heiligen Kriegers Proculus von ihm einfach und tUchtig 

gebildet. 

Das beste der Schule sind ihre zahlreichen PortratbUsten, mit gross

artig Freier Auffassung, \Vie die tizianischen Bildnisse. Mit dem 17. Jahr

hundert tritt in der venetianischen Skulptur dieselbe Erschlaffung ein, \Vie 

ebendaselbst in der Malerei. Bis zum Eindringen des Bernini'schen Stils 

wird wenig Beachtenswerthes mehr geschaffen und auch diese Zeit hat wenig 

Gutes in Venedig hinterlassen. 

In der neapolitanischen Schule ist das Beste, wie bei den Venetianern, 

die BUsten und Statuen der Grabmaler, von denen ein reicher Schatz vor

handen ist. Krieger und Staatsmanner in historisch echter Wiedergabe, wie 

dies der naturalistischen Schule besser als das Ideale erreichbar war. 

Giovanni cia Nola, der einheimischen Schule angehorei1d, bildet mit 

seinen spateren Arbeiten bereits den U ebergang zum Barock. In einem 

etwas flachen Naturalismus befangen, haben seine Arbeiten einen mehr 

dekorativen Werth. Die runde Kapelle der Caraccioli di Vico in S. Giov. a 

Carbonara zu Neapel mit ihren zahlreichen Statu en und Reliefs ist ein Denk

mal der ganzen Schule. Von Giov. da Nola sind viele Grabmaler und ein 

gutes Relief der Grablegung in S. Maria delle Grazie. An den Grabmalern 

macht sich bereits eine gelehrte Allegorik breit. In Fig. 30 ist einer seiner 

reich komponirten Altare aus S. Domenico maggiore dargestellt. 

Girolamo Santa Croce, der Zeitgenosse und Nebenbuhler des Giov. 

da Nola in Neapel, ist im Stil von ihm kaum zu unterscheiden. 

c) Malerei. 

Wahrhaft entschieden epochemachend in der Malerei Uberhaupt, in 

dieser den Stil der Spatrenaissance begrUndend und denselben gleichzeitig 

durch den ganzen Verlauf der Epoche beherrschend, wirken die beiden grossen 

Meister Michelangelo und Correggio. Obgleich diese beiden Manner im Grunde 

genommen schroffe Gegensatze sind, so begrUnden sie doch gemeinschaftlich 

die grosse dekorative Gewolbmalerei der folgenden Jahrhunderte. Michel

angelo geht achtlos an der reizenden Schonheit der Menschengestalt . vorUber 

und bringt das Gewaltige, das ge~tig Damonische in der Malerei, wie in 

seinen Skulpturen zur Erscheinung; dagegen ist Correggio der Maler der 
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himmlischen Anmuth. d~r \\'og~nd~n und IHchdnd~n Grazi~. Michelangelo ist., 

technisch g~nolllmen, kaum zu den Malern zu rechnen und will es auch , . 
gar nicht sein; \\'lihrend Correggio ein neues hlUhendes Kolorit erfindet 

und der Meister der durchsichtigcn Schattcn, magischen ReHexe und der 

silbernen Lichter \\·ird. Das \\'<IS beide Meister gemeinschaftlich haben, ist 

das Beiseitdass~n des kin::hlich Traditionellen, die r~in~ unbeirrte Absicht 

auf dic kunstlerische \Virkung und yor All~m das grossartig D~koratiYc ihrer 

monumentalen Mal~reien, \\'dches d~11l durdl die architektonischen Raum

bildungen geschatl~nen BedUrfnisse in durchaus Illustergultiger Weise be

gegnete. 

Michelangelo Buonarroti (1474-1564) betrachtete sich selbst nicht 

als Maler, denn obgleich sein erster Lehr~r in Florenz der Maler Domenico 

Ghirlandajo \\'ar, so leit~te ihn s~il1 Studium im Garten der Mediccer doch 

schon s~hr frUh auf di~ AusUbung der Skulptur. Eine Zeit vor seiner Be

rufung nach Rom durch Papst Julius II. schwankt Michelangelo zwischen 

Malerei und Skulptur, er malt eine Madonna, jetzt in der Gallerie der Uffizien 

in Florenz und im Jahre 1505, also am Beginn seiner kunstlerischen Reife, 

unternimmt er illl Wettstreit mit Lionardo den grossen Kanon, die Kampf

scenen aus der Schlacht bei Anghiari darstellend. Leider ist dies, sein erstes 

grosses malerisches Werk, bis auf dUrftig~ Nachbildungen "erloren gegangen. 

Baccio Bandinelli hat den Kanon aus Neid zerschnitt~n. 

In der Zeit seiner besten Scha!fenskraft, et \\'<1 1508-15 I I, wurde ihm, 

\ne man sagt, durch die Intriguen Bramantc's die Bemalung der Gc\\'olbe 

der sixtinischen Kapelle im Vatikan aufgedrungen. Michelangelo \vehrte sich 

gegen diesen Auftrag, der ihn von seinem grossen Gedanken, dem Grabmale 

fUr Julius II. abzog und weil er im handwerklichen der Malerei ohne jede 

Schulung \\'<1r; aber schliesslich envies sich dieser Kunstzweig doch sehr 

bequem fUr ihn, um die Welt \'on kleen, die sein Inneres bewegte, rascher 

und vollsWndiger als es in der Skulptur moglich gewesen wlire, zum Aus

drucke zu bringen. In den Ge\\'olbmalereien der Sistina zeigt sich 

Michelangelo zum ersten Male in seiner ganzen unabhlingigen, das herge

bracht Kirchliche, wie liberhaupt die Geflihls\\'e ise anderer Menschen ganz 

unbeachtet Iassenden Klinstlergrosse. Er bildet seine Gestalten mit hoher 

physischer Gewalt, geistig dlimonisch, als Geschopfe einer neLlen \Velt. Das 

Charakteristische beschrlinkt sich bei ihm nicht auf EinzeInes, sondern er

streckt sich auf die ganze Gattung. An dem Reiz der Menschengestalt ist 

ihm l1ichts gclt.!gen, nur an d~m Ausdrucke der Flihigkeit zu den hochsten 

Lebensiiusserul1gen. Von dem Allmuthigen, Idyllischen, yon dem mUhelos 

neizenden ist bei ihm keine Spur. Er \\"ird in den Einzelbildul1gel1 sogar 
EBI< I. 12 
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willkurlich und unnatnrlicb, UIl1 sein Ideal, dell hochsten Ausdruck des 

machtvollen, Ubermenschlichen Daseins zu erreichen. 

Die Gewolbmalereien der Sistina werden im Ganzen, \VIe 1m Einzclnen, 

stets e111 unerreichtes Muster bleibcn. Man vergleichc das Uebersichtsblatt in 

Fig. 31. Bereits die Abstufung und Glicdcrung dcs Inhalts, cs sind Scenen 

aus clcm altcn Testamente, ist einc denkwlirclige Lcistung. Die Gcschichtm, 

welche einen bcstimmt abgegrenzten Raum verlangcn, setzW er in die 

mittlcrcn Felder des Gl:\\'iilbspiegcls. Die Einzcltiguren, Propheten und Si

byllen crhielten ihrl:n Platz an den ab\varts schwingendl:n Vouten. Dil: 

Gruppl:n dcr Vorfahrcn Christi kamen in dic Gcwolbc del' Stichkappcn Ubl:r 

dcn Fcnstern odeI' in dic LUnettcn, soweit dicsclbcn von dcn Fcnstern frei 

blicben. Auch die Funktion des Gewolbcs, die latcntcn Krahe dcr arch i

tektonischcn Dcckenbildung, kommcn zum Ausdruck in dcn Kindertigurcn, 

wclchc die Throne del' Einzcltigurcn oder Inschrifttafcln stlitzcn. An del' 

Stelle, wo die Voutcn mit dem Gcwolbspiegcl zusammenstossen, an den 

Punkten, wo nach asthetischer Rechnung nichts me hI' zu tragen ist, sitzel1 

auf Postamenten nackte mlinnliche Figuren in freiester und leichtester Stellung. 

Auch die Abstufung in der Farbe ist mit Meisterschaft durchgefUhrt. Die 

Figuren dcr Gewolbkappen Uber den Fel1stern sind in Bronzefarbe, die Kin

derfiguren an den Thronen der Sibyllcn und Propheten in Steint~l1'bc, dil: 

Relieftafeln zwischen den Figuren an der Voute den Mittclbildern zunlichst 

wieder in Bronzet~ube, dil: Ubrigen tigUrlichen Darstcllungcn in Naturfarbl: 

gchalten. Durch diescn AufL~au in Farbe und Form ergiebt sich ein festcs 

architektonisches Gerlist, \Vie cs keine splitere Gc\Volbbemalung \\'icder er

reicht hat. 

Die Geschichten dcr Genesis in den Fcldern dcs Gcwolbspiegcls sind 

ganz neuc Motivc. Die Schopfung \vird hier als eine Bc\\'cgung dargcstellt. 

Die Bclebung Adams ist das grosste Beispiel im Bercichc dcr Kunst, fUr das 

Anschaulichmachen eines libcrsinnlichen Vorgangs. Der Gcdanke, class 

Gottvater, von eincr Heerschaar gottIicher Einzelkraftc umschwebt, den 

Funken des Lcbens aus seinem Zeigefinger in den Zcigetinger Adam's hinUbcr

stromen lasst, ist ganz unverglcichlich genial. Dic Propheten und Sibyllen 

sind Ubermenschliche Gestalten, welche in dieser Hohe des Ausdrucks nicht 

wieder erreicht sind: 

Etwa zwei lahrzehntc spateI' , um 1529, versuchte sich Michelangclo 

wieder an einem Tafelbilde und malte eine Leda in Tcmpera fUr den Hcrzog 

von Ferrara, sie vvurde abel' nach Frankreich an Franz 1. geschickt. 

Erst 1534-1541, unter Papst Paul III., malte Michelangelo an der Hinter

\\'aild der Cap. Sistina das j Li n g s t e G e ric h t, ebenso \\'ie die Dcckcnbildcr in 
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Fl'esko. Abel' in dicscm Fallc l'liLhtc sich dic Vcrachtung dcr kirchlichcn 

Tradition. Kcinc Gloric. kcinc beyorzugte Bildung scl1l:idet die Seeligen und 

dic V crdammtcn. Dcr \V eltenrichtcr, Christus selbst, ist mit dcn Mineln 

Michelangelo's nicht darstellbar; t:s ft:hlt dt:r Nimbus, dit: Architektonik dn 

umgebendcn Figurcnkrcist:. \yekhc mit ihrt:r stilkn Anbctung das H(ki1s\t: 

im Mittelpunkte ihl'er Krcisc suci1en lassen. Doch als SLUdiu111 dcs i'iacktcn, 

als erschopfende \Vicdt:rgabc aHer Moglichkeiwn der BC\\'egLlI1g, Stdlung, 

VerkUrzung und Gruppirung der menschlichen Gestalt im Zustandt: dt:s 

Scl1\yebens ist das \\. t:rk ein Vorbild aHes malerischen Konnens. Pot:tischt: 

Gedanken sind dcshalb nicht ausgeschlossen und liber das rein plastischt: 

Denken yergessen. Das Emporscll\\'eben und Lt:bendig\\'t:rden der Seligen 

ist ergreifend dargestellt, ebenso das Ab\\,UrtsstUrzen der yon bosen Geistern 

gedl'Lingten Vel'dammten. Einzelmotiye yon tiefster Emptindung kann man in 

Menge auftinden (vergl. Fig. 32). 

Die z\\'ei grossen sptiteren Wandfl't:sken Michelangelo's in der Cap. 

Paolina in Rom, in den lahren 1549-1550 ausgefLihn, die Kreuzigung 

Petri und die Bekehrung Pauli darstellcnd, sind durch einen Brand 

entstellt; doch enthult das letztel'e Bild in dem erscheinenden Christus und 

dem gestUrzten Paulus z\\'ei del' yortretflichsten Motive. 

Nur cines der Stalfeleibilder des Michelangelo ist el'halten, das schon 

er\\,Uhnte. frUhe Rundbild der heiligen Familie, jetzt in der Tribuna der 

U ftizien, aber es ist \\'enig befriedigend. In der Brera zu Mailand betindet 

sich die Tuschzeiclmung des sogenannten Gotterschiessens «il bersaglio 

de' Dei», dieselbe war in Rafael's Besitze und wurde von einem seiner 

SchUler im Spiegelbilde in Fresko ausgefUhrt, jetzt im Pal. Borghese zu Rom. 

Michelangelo liess von seinen SchUlern unter seiner Aufsicht Bilder 

malen; so die Enyeckung des Lazarus von Sebastiano del Piombo, jetzt in 

London; dann ein auf die Mauer gemaltes Oelbild, die Geisselullg Christi in 

S. Pietro in mOlltorio in Rom. Die Kreuzabnahme des Daniele da Volterra 

in Trinita de Monti zu Rom wird wohl sicher zu diesen Bildern gehoren. 

Obgleich Michelangelo in der Malerei keinen direkten SchUler hatte, so 

ist seine Wirkung auf Zeitgenossen und Nachfolger doch yon z\\'ingender 

Gewalt. Das durch ihn einmal Erreichte konnte nicht wieder aufgegeben 

werden, wenn auch die Kraft seiner Nachfolger meist nicht ausreichte, um 

die durch seine GenialitUt ins Masslose gesteigerten Ansprliche ZLl erflillen. 

Die Verachtung des Traditionellen und das GenUgen an eigener personlicher 

Kraft konnte den minderbegabten Nachfolgern nicht gelingen. 

Der zweite grosse BegrUnder del' Malerei der SpUtrenaissance, Ant 0 n i 0 

Allegri da Correggio (Q9..J.-I53..J.), ist der SchUler des Franc. Mantegna 
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und des Bianchi Ferrara. Das eigentliche Wesen seines Stiis bIeibt liinger 

ais fiinfzig Jahre ohne Nachfolge; aber von den Caracci's ab wird er das 

bewunderte Vorbild und noch die eigenste Malerei des 18. Jahrhunderts 

gehort im Prinzip seiner Schule an. Correggio erschafft eine neue Welt 

schwebender, wogender Gestalten mit gottlichem Lacheln. Seine ausser

ordentliche Kunst in der Verkiirzung und der Perspektive der Korper giebt 

ihm die Fahigkeit, die kuhnsten Stellungen Ieicht und iiberzeugend wieder 

zu geben. Schon mit zwanzig Jahren war er im Vollbesitz seines Konnens. 1m 

Kolorit ist Correggio ganz originell, er hat hierin keinen eigentlichen Meister 

und durchiauft in seinem kurzen Leben den ganzen Kreis der Kunst. Man 

muss vor der Menge seiner Schopfungen erstaunen, umsomehr ais er allein 

arbeitete, nicht von einer Schaar geschickter SchUler unterstUtzt. Seine Palette 

hat die silbernen Lichter, die durchsichtigen Schatten und magis chen Reflexe, 

er ist ein Meister im Helldunkel und gewinnt daraus eine ganz neue Farben

harmonie und iiberraschende Wirkung. Wie Michelangelo, lasst auch 

Correggio das kirchlich Traditionelle bei Seite, aber sein Streben geht nicht 

auf das Gewaltige, sondern auf sinnliche Anmuth; und in dieser Besonderheit 

kommt ihm eben falls der Vorzug zu, damonisch zu wirken. Das Neue seines 

Stils besteht in der Beweglichkeit seiner Gestalten und noch mehr in der 

meisterhaften Wiedergabe der Untenansichten und der hierdurch bedingten 

VerkUrzungen. Seine mit diesen Mitteln in realistischer Auffassung ge

malten Glorien sind die ersten ihrer Art und find en spater eine endiose 

Nachfolge. 

AIle diese besonderen Eigenschaften des Meisters aussern sich in seinen 

Fresken und speciell in seinen Kuppelbildern. Hierin hat er nur einen Vor

ganger, den Melozzo da Forli, in der HaIbkuppel des Chors von S. S. Apostoli 

in Rom. 

Die Kuppel in S. Giovanni in Parma malte Correggio 1520-1524 

in einer den ganzen Raum fUllenden Gesammt-Komposition ais erstes 

Beispiel einer solchen Anordnung. . Christus mit einer Glorie, umgeben 

von den Aposteln in Wolken, als cine Vision des Johannes (Fig. 33 giebt die 

Apostelgruppe). Die Idee der vollstlindig durchgefUhrten Untenansicht 

fand sofort den grossten Beifall und wurde ais htkhste Leistung der Malerei 

gefeiert. 

In der Kuppel des Doms zu Parma, in den Jahren 1526-1530 aus

geflihrt, gab Correggio die Himmeltahrt der Maria. Besonders in der Kompo

sition der Mittelgruppe dieser zweiten Kuppel, in der im Fluge emporge

tragenen Madonna, sowie in den von Uberwaltigend leidenschaftlicher Bewegung 

durchflutheten Engelchoren, kommen die Stileigel1heiten des Meisters, seine 
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mit tibnzeugender Wahrheit gezeichneten Verklirzungen und die t~lrbenprachtigc 

Holdse!igkeit seiner lliche!nden Kupt'e in packender \Veise ZUIl1 Ausdruck. 

Seine bckal1nten Deckenfresken, 111 einem Gemache des frliheren 

Nonnenklosters S. Paola in Parma, sind besonders vie! nachgeahmt. Das 

(ie\\"lilbe ist als eine \Veinlaube aufgd~lsst und in rLlnden Durchblid:en sieht 

man die berlihmten Putten. Vor diesem Reichthum und jugendlichem Leben 

u 
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vcrgisst man gcm dic bcrcchtigtc arehitcktonischc Kritik. Noeh bctindct sieh 

in dcr Annunziata dcr Rcst cincr Frcskollincttc, dic Verklindigung darstcllend, 

weIche ebcnhllls auf die Splitcren yon Einfluss gc\\'ordcl1 is!. Corrcggio's 

meistcrhaft gemaltcr, vom Adler emporgctragcncr Ganymcd, betindet sieh jetzt 

an der Decke cincs Saals lkr Gallcrie von Modcna. 

Fig. 1-1-. ('nrrl.'gg io. \°l.'l'Ill iihlllng d~r hcil. Katharilla. 

Dic Staflcleibilder Correggio's kommcn als stilbestimmcnd ,,'eniger 111 

Betracht, sie sind liber dic Gallcrien Europas verstreut. 1m Louvre sind cin 

paar ~'orzliglichc BilLicr; dic Nymphc Antiopc und dic m),stischc Vcr

mahlung dcr hciligen Ka tharina (F ig. ,q). 1m erstercn Bilde licgt die 

Nymphe schlafcnd auf cincr blau(:l1 Draptric und \\'ird yon Jupiter in Gestalt 

cines Satyr's libernlscht. Zu FUssen dcr Antiope schlaft Amor, aIs Hinter-
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grund dient eine reiche "\\Taldlandschaft; besonders ist die Figur der Nymphe 

von voIlendeter Zeichnung, auch im Anatomischen. Auf dem zweiten Bilde 

sitzt das Christuskind auf den Knil:l:n der Madonna und steckt, yon ihr UlIter

stUtzt, den Ring auf den Finger der sehr jugendlich dargestelltl:n hl:iligen 

Katharina. Dil: Yl:rschil:denl:n Yl:rl:inigten Handl: in der Mittl: dl:s Bildes sind 

von \Hmderbarl:r Malerei. Hintl:r der entzUckten Heiligen steht ein heiliger 

Sl:bastian, der die Pfeile als Attribute seines Martyrerthums in der Hand hlilt. 

1m Hintergrund sieht man im kleinen Massstabe und auch in der Farbe 

nebensachlich behandelt, um alles Interesse auf den Vordergrund zu konzen

triren, die Martyrien der Heiligen. 

Die direkte Schule des Correggio hat den Leistungen des Meisters in def 

Monumentmalerei nichts Wesentlic1H!S hinzuzufUgen. Erst bedeutend spater 

kommen die wahren Nachfolger und Weiterbildner seines Stils zur Wirksamkeit. 

Francesco Mazzola in Parma (,503-1540), genanllt il Parmegianino, 

ist ein frUher Nachahmer des Correggio. Er Ubertreibt die Grazie des Vor

gangers in manieristischer, aber doch taientyoller und geistreicher \Veise. 

Die eleganten Figuren, die koquetten Stellungen und gesenkten Kopfe, dann 

die Handbe\ycgungen, die dUnnen Finger, die feinen Ovals der Gesichter mit 

lachelndem Munde und Augen mit Seitenblicken, aIles dies ist reizend bei 

Mazzola. Von ihm eine heilige Familie im Louvre. 

Ein anderer oberitalienischer Maler Ga ud enzio Ferrari (1484- 1549), 

ent\Yeder ein SchUler Lionardo da Vinci's, oder doch von ihm abhangig, 

findet fUr sich den Uebergang zur Splitrenaissance durch seine bis\Yeilen 

grossartige, otters phantastische Darstellungsweise. 1m Dom zu Novara, in 

S. Christofero und S. Paolo zu Vercelli, dann in der Cap. del sacro monte 

in Varallo befinden sich VOIl ihm Fresken und Tafelbilder, welche im letzteren 
FaIle nur die Erganzung zu bemalten plastischen Gruppen bilden. Ausserdem 

sind yon ihm gemalt: Fresken in der Minoritenkirche zu Varallo und in der 

Kirchl: yon Saronno bei Mailand die Fresken der Kuppel. Die Fresken in 

der Brera in Mailand, aus dem Leben der Maria, sind mit einem angeborenen 

Naturalismus gemalt und deshalb verfehlt hier der Meister den von ihm mit 

aIler Kraft angestrebten grossen Stil. Die Geissel ung, in einer KapeIle des 

rechten Seitenschitfes von S. M. della Grazie zu Mailand, ist sein letztes 

Fresko '10m Jahre ,5.p. Dasselbe ist vorzUglich gelungen, ,,-lihrend noch 

spiitere Temperabilder im Dom zu Como eine missverstandene Charakteristik 

Zl:lgl:n. Ein allegorisches Bild yon ihm, in der Gal. Sciarra zu Rom, hat eine 

ungeschickt phantastische Landschaft. 

Mit den Nachfolgern Gaudenzio's: Bernardino Lallilli, Lomazzo, Figino 

nnd Andrea Solaria, des letzterl:n SchUler, be~innen die von UberirdischcT 
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Sehnsucht oder heiligem Schmerz bewegten Engelcharaktere, ",elche spliter 

eine grosse \Vichtigkeit in der Kunst erhaIten sollten. 

In der venetianischen Malerschule aussert sich die Umbildung der Split

zeit in einer besonderen Weise, Sebastiano del Piombo ([485- [547), an fangs 

der SchUler Giorgione's und spater Michelangelo's, ist schon oben als solcher 

erwahnt, aber ein erster Venetianer der neuen Richtung ist 1 aco po 

Ti n torett 0 (eigentlich Robusti, [5 [2-1594), del' frUhere SchUler Tizian's. -

Tintoretto studirte Michelangelo und sd1l1f nach dessem Vorbilde eine machtig 

bewcgte dramatische Historienmalerei, an der cs in Venedig bis dahin fehIte. 

Er hat kolossale Flachen mit seincn Bildem bedeckt, huldigt also ebenfalls, 

wie die romischen Manieristen, der jetzt Uberall auftretenden Schnellmalerei. 

Allein in der Scuola di S. Rocca zu Venedig befinden sich yon ihm 56 Bilder, 

zum Theil allergrossten Formats. Seine Darstellungsweise ist absichtlich 

natural is tisch, in den Nebenfiguren verschmaht er nicht die gemeinsten ZUge 

der Wirklichkeit. 

Die Monumentalmalerei Venedig's folgt, etwa um [560, auf langere Zeit 

seiner Manier und der Peruginer Antonio Vascibracci, genannt l'Aliense, 

maIte in diesem Stil zehn grosse Geschichten des neuen Testaments an den 

Oberwanden des Hauptschiffes von S. Pietro de' Cassincnsi in Perugia. 

Der grosse P a 0 loVe ron e s e (eigentlich Caliari, [ 528-1 588) fasst den 

neuaufkommenden venetianischen N aturalismus von einer anderen Seire und 

bringt es zu Leistungen, welche in ihrer Art ein Hochstes in der Malerei 

darstellen. Er ist der weitlaufige Erzahler, er will ebenfalls die historischen 

Fesseln abschUttelnd, den hochsten Prunk der Erdc, eine in ungehcmmten 

lubel geniessende Menschheit darstellen und dies gelingt ihm wie keinem 

anderen. In seinem Kolorit ist Paolo einer der el'sten Maler der W cIt. Seine 

glitnzenden, etwas theatralisch pomphaften Gastmtihler sind seine weit

berUhmten Hauptleistungen; dass er diese Bilder fUr Klosterrefektorien und 

nicht fUr flirstliche Speiseslile malen musste, war ihm keine Schranke fUr seine 

lebensfrohen Erfindungen. 

Die Hochzeit zu Cana, jetzt im Louvre, in den lahren 15/i2-ISG3 gemaIt, 

ist eins dieser grossen Gastmahlbilder, von vortrefflicher Komposition und 

unlibertretflich harmonischem Kolorit. Das etwas dekoratiye Genre Paolo's 

in seiner UnbekUmmertheit um historische Richtigkeit, mit seiner V orliebe 

fUr Glanz lInd Pracht, giebt dies Meisterwerk ganz wieder. Der biblische 

V organg ist in die vornehmen venetianiscben Kreise verlegt, III elllem 

Marmorpalast, und die Gesellschaft besteht aus Personen wie sie Tizian und 

Paris Bordone gemaIt haben. Der kirchliche Gedanke leidet unter dieser 

Schaustellung uller weltlichen Pracht, auch der Vorgang, das Wunder selbst, 



Spiitrcnaissancc. 1. Abschnit1. Paolo VL'rol1('se. l .. llL'a (~a111bias(). 

crschcint UbcrflUssig in dicscm rcichem Palastc, in dcm kcin Mangel an Wein 

glaubhaft zu machen ist. Das Rild \1'<11' ursprUnglich fUr das Klostcr S. Gior

gio maggiorc gcmalt. Die Figurcn der mcistcn Tischgaste sind Portraits dcr 

hohen Pcrsonlichkeiten der Zeit; Karl V. mit scincr Gemahlin, Franz I., Vittoria 

Colonna und untcr den M usikern Tizian, Tintorctto und Paolo selbst. 

Ein cbenso grosscs Rild Paolo's, jetzt im Louvrc, ist das Gastmahl bei 

dcm Pharisaer. Christus sitzt am Ende der Tafel und dic heil. Magdalena 

salbt scine FUsse, an z\yci Tischen sitzen die Apostel und dic Familie dcs 

Simon mit ihren Frcunden. Der Raum stellt einc runde Halle vor und zwischen 

den Sliulen sicht man auf reichc Bauwerke hinaus. Die ganzc Scene ist 

wicder durchaus venetianisch, einzelne Figuren von grossartiger Lebenswahr

hcit (Fig. 35). 

« 1 u p i te r di e V c rb re c hcn st ra fend», ebenfalls im Lou\Tc, cin Deckcn

bild des Paolo Vcronese, ehemals in der Kammcr dcs Raths dcr Zehn zu 

V cnedig, zeigt den KUnstier yon einer neuen Seite. Er hat sich hier in den 

V crkUrzungen versucht. 1upiter schleudert seine Blitzc gegen die Verbrechcn 

der Erde, Uber ihm ein Genius mit einem Ruchc, in dem die Rcschllisse dcr 

cwigcn Gcrechtigkcit vorgezcichnet sind. Dieser pcitscht die V crbrechcn, "'clchc 

sich ab,,:arts stUrzen. Paolo soll das Bild gemalt habcn, als er in Rom dic 

W crke Michelangelo's geschcn hatte. Wenigstens ist hier dic Allcgoric vcr

standlich und die Verbrechen nicht hasslich gebildet. 

« Christus zwischen Schacher11», im Louvre, ein kleines Staffelcibild 

Paolo's, hat aUe Eigenschaften einer monumentalen Malerci. Dic Komposition 

unsymmetrisch nach links hinUber geschoben, lasst Christus und die Schlichcr 

im Profil sehen. Am Fussc des Kreuzes, die Gruppc dcr heil. Frauen und 

St. 10hal1nes schmerzlich bc\\"egt. Ein Henker, im RUcken geschcn, stUtzt dic 

Hand auf den Hals eines Pferdes und in dcr Fernc unter eillem Gc\\"iw:r

himmel sieht man dic Silhouette .Terusalems. 

« C h r i s tu sin Em a US", im Louvrc, zeigt Christus zwischen dcn beiden 

1Ungern am Tischc sitzend. Dic Zuschaucr sind Portrlits aus Paolo's Familie. 

1m Hintcrgrundc einc grossc Marmorarchitcktur mit eincm blauen Himmcl. 

Das Ganzc ist yon ciner cigncn vornehmcn Anmuth und mit dcm bekannten' 

rcichen Kolorit des Meistcrs ausgestattct. 

Auch Paolo Veron esc fand his split 111 dic Rarockzcit hincin C111C zahl

reiche Nachfolgc. 

Luca Cambiaso in Gcnua (1527-1580 odcr 1585) crreichtc selbststlindig 

ctwas Achnlichcs, wie dic splitycnctianischc Schulc, er hat denselbcn Yor

nehmen Idcalismus. In den genuesischcll Pallisten und in S. Mattco in Gcnua, 

dann im Pal. Borghcse zu Rom hat cr werthvoUc Malercien, mythologischen 
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\Vic dckorati\'cn Inhalts gdidcrt lind Ubcrragt scine Schulgcnosscn um ein 

Betriichtliches. 

Ein allgemeiner Zug del' Zeit ist die Uberall beginnende Schnellmalerei. 

Die \VUnsche del' Allftraggebcr, ihre Anforderungcn in Bezug auf lJmfang 

und grosscn Stil del' Bildcr, \\"lh:hsen ins Ungehcurc. \\'as nur einmal cin 

Titanc, \Yie Michdangdo, in del' Sistina geleistet hatte, das wurde zur ge

\\'olmlichen Forderung des Tages und die Malcr mussten sich darauf ein

ridnen. Grosse Etfekte, kunst\'olle Darstellung der Bewegungen und Ver

kUrzungen \\'llrden yon jdem Maler n:rlangt. Eine Zeit lang wollte man 

nur liegenstUckc zum jungstcn Gericht Michdangelo's habcn und die hierzu 

nicht bcfahigten Nachfolger licferten unmogliche Gcwimmel \,on Figuren, 

ohne ruumlich denkbare Existel1z. Die Illchr odcr minder talcnt\'ollen Maler 

dieser Zcit richteten sich, um dcm Geschmackc dcs Publikullls zu genUgen, 

mindestens auf die Aeusserlichkeitcn Michelangelo's ein, auf das, was schnell 

und billig zu leisten war und den grossen Hauten bestach. 

Giorgio Vasari (1512-1574), del' tUchtigeBaumeister undBiograph, war 

auch ein sokher Sd1l1ellmaler und verstand skh sehr gut auf den Mode

geschmack. Seine Fresken in der Sala regia des Vatikalls, das Gastmahl des 

Ahasycrus in del' Akademie zu Arezzo, das Abendmahl in der Cap. dell Sagra

mento in S. Crocc zu Florenz, zeugen immer noch yon grosser Begabung. 

Ein Statfeleibild yon ihm im Louvrc, (,dcr cnglischc Gruss)}, ist ganz in michel

angelesker Weisc gemalt. 

Die wahren Sd1l1ellmalcr und Maler-Entrepreneurc sind aber die BrUder 

Zuccaro, Taddeo (1529-1566) und Federigo (1536-1602); abel' trotzdem 

yon grossem Talent und die Hauptmeister der Monumentalmalerei dieser 

Zeit. Sie vollfUhren grosse Arbeiten; so die Darstellungen der Zeitgeschichte 

im vorderen Saale des Pal. Farnese in Rom, die Bilder der Sala regia im 

Vatikan, die Bilder aus der farnesischen Hausgeschichte in den Hauptsalen 

des Schlosses Caprarola u. a. Bei ihrer Schatfenshast haben sie keine Zeit 

. mehr, sich um eine ge\Yissenhafte Formgebung zu kUmmern und in der 

Idee verlieren sie sich in unergrUndlichc, weil aus del' Litteratur gezogenc 

Allegorien, wie in der Cas a Bartholdy in Rom und in del' Domkuppel zu 

Florenz. 

Der Cavalierc d'Arpino (eigentlich Giuscppe Cesari, 1560-1(40) ist 

cbenfalls einer del' grossen Maler-Entrepn!neure. Er gehort noch nicht in 

den Barockstil, aber er ist Manierist wegen seiner seelenlosen allgemeinen 

Schonheit. Arpino hat sehr yiel ausgeflihrt. Die Malereien in der Cap. 

Olgiati in S. Prassede zu Rom und die Zwickelbilder der Cap. Paul's V. 

in S. Maria maggiore gehi.iren Zll seinen bestell. 
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Von den Zeitgcnosscn der Zuccaro und dcs d'Arpino sind dann, haupt

siichlich in Rom, eine unglaubliche Mcnge von Freskobildl!rn zur Ausflihrung 

gekommcn. 

Fcderigo Baroccio aus Urbino (1528-1612) ist ein damals einsamer 

Vertretl!r dcs Stils Corrcggio's. Spiitcr schloss sich dic nl!ufiorentinischc 

Schulc in der Hauptsache an diesen Meistcr an. 

Pelcgrino Tibaldi von Bologna (1527-1591), Baumcister und Malcr, 

bildl!t den Uebergang aus dieser Epoche zu den Caracci's. Seinc Fresken im 

untcrcn Saal der Universitiit zu Bologna, mit dcn vortrcffiichen nacktcn, auf 

bekriinztcn Balustraden sitzenden FUllfigurcn, dann sein grosses Fresko in 

S. Giacomo maggiore, Cap. im rcchten Querschiff~ cnthalten grossartige Ge

danken. Noch cin Frcsko von ihm ist das Deckcnbild in dcr Remigius-Cap. 

zu S. Luigi dc' Francesi zu Rom. 

d) Dekoration. 

FUr die malerische Dekoration im grossen Sinne hatte Michelangelo 

durch seine Malereien an dcr Dccke der Sistina ein unUbertreffliches Vorbild 

geschaffen. Er selbst zog immcrhin noch fUr das Hauptgewalbe von St. Peter 

die vergoldcte Kassettirung vor; aber spliter wurde die Gewalbmalerei zu 

cinem Triumph der Spiitrenaissance. In der speciell dekorativen Malerci 

wurde das rein malerische System der Loggien des Rafael verlassen. Dcr 

von der Antike, von der Nachahmung der Titusthermen abhiingige Stil der 

Grottesken, macht nun ciner andercn Art zu vcrzieren Platz. Der Rahmen 

\Vird fUr sich mit bedeutenden malerischen und plastischen Zuthaten ausge

bildet und erscheint gewissermassen als cin selbststiindiger Organismus. Den 

architektonischen Einschluss des Mittelfeldes bildet in der Regel die neu

erfundenc Cartousche; vielleicht nur aus dem Rahmprofil hervorgegangen, 

das man sich mit Biindern belegt gedacht hatte, deren freie Enden sich biegen 

und aufrollen (vergl. Fig. 36). FUr den Inhalt des Mittelfeldes wird dann 

als Ausflillung ein mit der Ornamentik des Rahmens kontrastirender Gegen

stand gew1ihlt. Die Behandlung der Ornamentfelder wird damit im Einzelnen 

reicher und komplizirter, zugleich wird das frUher Uberwuchernde vegetabilische 

Element durch die Cartousche und ihre figUrlichen Beigaben in den Hintergrund 

gedrangt. Die jetzt after in Marmor und Stucko, als in malerischer Technik 

gebildeten Dekorationen mUssen sich mehr als frUher den baulichen Gesammt

effekten unterordnen und verlieren an Selbstst1indigkeit. HauptS1ichlich ver

schmilzt jetzt die dekorative Mablirung der Kirchen mit Altaren, Kanzeln, 

Grabm1ilern u. s. w. harmonischer mit der Stilcinheit des Bauwerks. 
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An den Monull1t:ntt:n sdbst und besonders deutlich an den Arbeiten der 

Kunststt:cher machen sich die geschilderten Ver~inderungen des Stils bemerkbar. 

Antonio Fantuzzi von Trient (1508- 1550) folgt in seinen Stichen dem 

Stile Rosso's und Primaticcio's. Primaticcio selbst (1490- 1 570) macht seine 

Kompositionen, die erst bei cit:r franzosischen Kunst der Epoche naher zu 

bt:trachtm sind, durch Stiche bekannt. Vico von Parma (1520-1563) 

arbt:itet noch nach antikt:n Mustern, abel' doch schon nach dem bewegten 

makrischt:n Prinzip dt:r SpLitrenaissance. Del' Dalmatiner S ch ia vo ne (1522 

bis 1 j~h 1, Maler und Kunststecher, giebt die Cartousche im Sinne Primaticcio's 

Fig. 36. Cartolls('h~ HJIl Falltllzzi (n. l\laitl'cs orncmanistc ~). 

mit besonderem lnhalt und reicher tigUrlicher Umgebung. Daddi (genannt 

Maitre au de), Maler und Kunststecher in Rom (1532- 1550), arbeitet noch im 

rafaclischen Ornamentstil. 

Die dekorative Skulptur fand einen Ersatz fUr das nun verdrangte 

Vegetabilische in den Masken, Fratzen und Monstren, die schon lange in den 

Stichen del' Ornamentmeister eine Rolle gespielt hatten. Cellini ist del' 

Hauptvertreter dieser Richtung und bringt dieselbe an dem Piedestal seines 

Perseus (Fig. 37) in zierlichster Gestalt zur Geltung; wahrend Bandinelli in 

den dekorativen Theilen seiner Basis von S. Lorenzo, noch vie! massiger ist. 

Stagi arbeitet im 16. lahrhundert, wie man sagt, linter dem Einflusse Michel

angelo's, das Grabmal der Gamaliel, Nicodemus und Abdias im rechten Seiten

schifle des Doms zu Pisa. Das Arabeskenwerk an diesem Denkmal, an der Nische 
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mit einem heil. BisLhof eben,ja und an clem Grabmal De"io illl Camposanto ist 

im Sinne der SpHtrenaissance au fgct~lsst. Aehlllich die Arabesken ,les S i m 0 n e 

Mosca, um 1 :':;0, an der Front der 

z\\,eiten Kapdlc recltls in S. Maria della 

Pace in H.om. In Bologna Hussert sich 

der Stil dcr Spiiln:naissance an clem 

Stuckograbmal des Lodov. (;ozzadini 

im linkcn Scilenschill dcr Scryi \,on 

Giovanni Zacchio. Auch das Grab

mal des Giac. Birro illl Klosleritof von 

S. Domcnico gehort hicrhcr. In Vmedig 

beginnen die Spiitrena issance formcn an 

den bciclen Brunnen . jm Hofc de s 

Marcus - Palasts, yon Coni i un,1 

Albcrgll\:tti um 1:':'0 und I:;jq allS

gcfli hrt; besondcrs der cinc Brunnen ist 

cin \,orzligliches lknkmal phantastisch 

reicher Dekoration in der Art des 

Cellini mit gllicklicher Mischung des 

'Zierraths und des Figlirlichen (Fig. 31:;J. 

In (;cnlla, \'on Montorsoli, in S.Matco, 

cine Anzahl schoner noch antikisiren

der Dekorationen, hauptsLh:hlich die 

beiden Heiligensarkophage an den vVLin

den des Chors, aueh die Altlire an 

beiden Enden des Querschitfs. wWg
lielter\\'eise sind aueh die beiden unge

hellren Praehtknmine in Pal. Doria yon 

ihm. Der Tabernakel des Gine. della 

Porta in der Johanniskapelle des Doms 

(I :'32) gchort \\'egen seiner klnssischen 

Ausbildung noch eher in die \'orige 

Epoehe. In Neapd blLiht die grosse De
koratorenschule des G io \'anni (Mer-

Fig. 37. Cellini. \'un ,icr Basis des Perse"s. liano ) da N ola, des Girolamo 

Santa ero et: und Do meni co d i A u ria. 

Das Bauliehe und Figlirliche ist in ihren ¥: erken immer glLieklieh \'er

bunden. Besonders bildet sieh in Neapel der skulpirte Altar, mit Statuen 

und Heliefs in einer \Vandarchitektlll' allS, oft <Illes Zllsammen in einer grossen 
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Nisd1c. Zum Zicrlidlsten dieser Art gehoren die Alt~ire Zll beiden Seiten der 

ThUr in Monte Oliveto, yon Nola und Santacroce. Prachtvoll ist cin Nischcn

altar in S. Giovanni a Carbonara. In S. Lorcnzo der Altar Rocchi, durch 

Fig. 38, Brunncn im Hofc des Dogell-Palastes. Venedig. 

hochst dclikate und sd1\vungvolle Ornamente ausgezeichnet. Ein andcrer 

Altar von Nola in S. Domenico maggiore. 

e) Kleinkunst und Kunstgewerbe. 

Ais Werke der Kleinkunst dieser Epoche sind jedenfalls die Arbeiten 

des Benvenuto Cellini (1500-1572) in Edclmetallen an \Vichtigkeit allen 

anderen voranzustellen. Es handelt sich in dcn Arbeiten Cellini's meist um 

dic V crarbeitung kostbarer Mincralien zu Gefusscn; indcss kommen auch 

reine Goldschmiedearbeiten vor. Die reiche F ormen-Phantasie des Meistcrs 

verleiht seinen Arbciten einen rcin kUnstlerischen Werth, der noch durch die 

stl:ts yorzUglich gctrolfene Harmonic der Farbenstimmung erhoht wird. Seine 

Arabeske erhiilt Leben und Bcweglichkeit durch dic Anwendung der Masken, 

Nymphen, Drachel1 und Thierkopfe. Das reine Zusammenstimmen von Farben 

und F ormen ist das grosse Verdienst dieser Arbeiten. Die kostbaren Stein

arten sind mit der gross ten Zartheit behanddt, keine grab hervortrctende 

Fassung solI ihrem Elfektc schad en, deshalb die delikaten Henkel und Rander 

von Gold und Email. In der Regel wechselt bei Cellini das tiachere Email 

auf Gold mit Relicfornamenten rings um die Edclsteine. Lapis lazuli erhlilt 

cine Einfassung von Gold und Perlen, rothbrauner Achat wird mit \\'eissen 

Emaihcrzicrungcn und Diamantcn auf sdnvarzem Grunde umgcbcn. 

Unter den geschlitlenen Krystallsachen ist 'die herrliche, mit Gold und 

Hoth emaillirte Schale, in den Uftizien, bemerkenswerth; das meiste Ornament 

an derselben ist tigUrlich. Ausserdem in den U ftizien: eine SUule mit reicher 
E U E l. '3 
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Basis, zwei Schalen mit NereidenzUgen, eine Flasche mit einem Bacchanal u. a. 

Das berUhmte, in Benvenuto's Lebensbeschreibung geschilderte Salzfass, ist in 

der Ambraser Sammlung in Wien. Ein prachtvoller Schild in getriebener Arbeit 

befindet sich in Windsor-Castle. 

Der Stil Cellini's fand bei seinen 

Zeitgenossen reichen Beifall; der Meister 

vyurde als der erste Goldschmied Ita

liens gefeiert und von Franz 1. nach 

Frankreich berufen. Auch fUr spatere 

Zeiten ist sein Stil fUr Prachtgefasse 

typisch geblieben und niemals uber

troffen, weshalb man mit Recht sagen 

kann, dass erst die Spat renaissance den 

angemessenen Ausdruck fUr diese Gat

tung der dekorativenKunst gefundenhat. 

In Padua sind aus dieser Zeit eine 

Anzahl Leuchter bemerkenswerth. Die 

in S. Stefano aus den lahren 1577 und 

1617 und die in S. Giovanni e Paolo, 

Cap. del Rosario. Die silbernen Leuchter 

in der Kap. des heil. Antonius im Santo 

den V origen ahnlich. Einen der be

rUhmten Kandelaber des Fontana 111 

der Certosa bei Pavia giebt Fig. 37. 

Urn nur Einiges von den Holz

schnitzarbeiten, welche dem Stil der 

Epoche folgen, zu erwahnen, so sind 

dies: in Siena das klassische Stuhlwerk 

in der Chornische des Doms sammt 

Pult, urn 1569 von Bart. Negroni 

gen. Riccio in allerreichster und tUch-Fig. 39. Bronzekandelaber in del' Cort"," boi l'a"ia 
von A. Fontana. tigster Weise geschnitzt; im Dom zu 

Pisa, die beiden Throne Uber den Chorstufen und in Neapel urn 1540 die 

ungemein reichen Sakristeischranken der Anunziata von Giov. da Nola. Das 

FigUrliche der letzteren bringt die ganze Gcschichte Christi zur Darstellung. 

Die Majoliken w~rden in der ' zweiten Hlilfte des lahrhunderts haupt

sachlich zu Castel Durante im Herzogthum Urbino fabricirt. letzt kommt 

auch in dieser Gattung die kecke plastische Bildung mit ThierfUssen, Frucht

schnUren, Muschelprofilen und dergleichen zur Geltung. 
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f) Kunstlitteratur. 

Das Studium der Antike findet immer noch semen Ausdruck in der 

Litteratur dieser Zeit; es erscheint sogar eine neue Ausgabe des Vitruv: 

Vitruvii, M. Pollionis de architectura libri decem cum commentariis Danielis 

Barbar~. Venedig, 1567. F 01. 

Die Aufnahmen antiker Monumente werden in einigen Publikationen 

fortgesetzt: Jacobus Laurus. Splendore dell' Antica Roma. Roma, Andrea 

Fei 1525. Qu.-Fo1. Mit 156 Kupf. - Torellio Sarayna. De origine et am

plitudine civitatis Veronae. Verona 1540. F 01. Mit Holzschnitten von Caroto. 

- Libro d'Antoti.io Labacco, appartenante a l'architettura, nel quale si figu

rano alcuone nob iIi antichita di Rome. Roma 1558. - Sebast. Erizzo. Sopra 

Ie medaglie. Venedig 155g. Mit Abbildungen romischer MUnzen. 

Auch die altchristliche Epoche Roms findet bereits Beachtung. O. Pan

vinus, de praecipuis Romae basilicis. Rom 1570. 8°. 

Von besonderer Wichtigkcit fUr die Entwickelung der Architektur sind 

die Schriften der Theoretikcr: Serlio (Seb.), Libri cinque d'Architettura. 

Veneto 1551. In Fo1. - Vignola, Rcgola dei cinque Ordini d'Architettura. 

In F 01. - Palladio, Architettura. Veneto 1570. In F 01. - Cataneo (Pietro) 

Sanese. Architettura. Veneto 1567. In Fo1. Mit Tafeln. Das \Verk um

schliesst nicht allein die Saulenordnungen, sondern auch die Grundsatze der 

Befestigungskunst. 

Es folgen die Werke der KUnstlerbiographien: Vasari (Giorgio), Vite 

degli architetti, pittori e scultori. Florenz 1550. (Erste Ausgabe.) - Condivi 

(Ascanio). Vita di Michelangelo Buonarroti, raccolta per Ascanio Condivi 

da la Ripa Transone. Roma 1553. 

Den Beschluss mach en die Werke der Kunststecher, welche vorzugs

weise den Detailgeschmack weiterbilden und in die Ferne verbreiten. Vico 

di Parma. Leviores, et (ut videtur) extemporaneae, quas Grotteschas etc. 

1541. - Augustin Venetien (Musi). Les Vases antiques de bro~lze et de marbre. 

1530 und 153!. - Derselbe hat Grotteskcn nach Rafael oder Joh. V. Udine 

gestochen. - Augustarum imagines. Aereis formis expressae. Ab tenea Vico 

parsmense. Venctiis 1558. - Opera di Frattc Vespasiano Amphiareo da 

Ferrara etc. in Venegia. 1556 (Schriftproben mit verzierten grossen Lettern). -

Pittoni (Battista). Imprese di diversi Principi, Duchi, Signori et d'altri personagi 

e huomini illustri. 1566. - Patavinus (Gaspar), Ferdinandi Austriae imagines 

gentis. I 56g. 
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2. Die Spatrenaissance III Frankreich unter Henri II., 

Charles IX. und Henri III. (1530-1580). 

Die Schule von Fontainebleau und ihre nationale Nachfolge . .. 
Der allgemeine Charakter dieser franzosischen Kunstepoche wird.. durch 

die Invasion der italienischen Ktinstler bestimmt, weIche unter dem Pro

tektorate der Catharina de' Medicis, Gemahlin Henri II., eintritt. Der Architekt 

Serlio, die Maler Rosso de' Rossi aus Florenz und Primaticcio aus Bologna, 

der Architekt Vignola, weIcher nur kurze Zeit in Frankreich bleibt, dann 

spater aus Italiennachfolgende Ktinstler und Gehtilfen, wie Nicolo del' Abbate, 

Luca Penni, Cellini, Trebatti, Girolamo della Robbia und andere vertreten 

das italienische Kunstelement und begrtindeil die Schule von Fontainebleau 

im Sinne der italienischen Spatrenaissance. Der Einfluss italienischer Kunst

weise, unter de~ machtigen Schutze des Hofes, macht sich sofort so kraftig 

gehend, dass die nationale mittelaherliche Tradition in Frankreich weiter 

zurtickgedrangt wird, als dies sonst in irgend einem nordeuropaischen Lande 

der Fall ist. Das Bestreben, die nordischen Formen zu beseitigen, schiesst 

in der Architektur im ersten Anlaufe sogar liber das Ziel hinaus, indem man 

echt italienische Grotten und Terrassen, terrassirte Dacher und of rene Loggien 

zur Ausftihrung bringt. Erst etwas spater kommt das national-franzosische 

Element, in der Behandlung der Dacher und Gruppirung der Baumassen, 

wieder zur Gehung; aber der steile Giebel bleibt in Frankreich verschwunden 

und kommt nicht wieder zum Vorschein. Ueberhaupt erhalt die franzosische 
nationale Renaissance in dieser Epoche cine so starke Beimischung der Antike, 

wie dies keine der anderen nordischen nationalen Renaissance-Stilarten ahnlich 
aufzuweisen hat. Auf dem Gebiete der Malerei, Skulptur und Dekoration ist 

die Abhangigkeit von Italien so vollstlindig wie moglich. 

Die Ktinstler, auf deren Namen Frankreich den Anspruch auf den Besitz 

einer nationalen ~enaissance begrlinden kann, die Bullam, Lescot, Goujon, 

Delorme in erster Linie, stehen immer noch in einem nahen Bezuge zu den 

Meistern der Schule von F omainebleau. Blieb doch Primaticcio bis 1570 

koniglicher General-Kommissarius der Staatsbauten und libte eine Art yon 

Kunst-Diktatur, wie spater Lebrun unter Louis XIV. Man kann wohl sagen, 

dass in der spateren Epoche, lllUer Henri IV. und wa\u-end der Hauptzeit 

Louis XII!., die franzosische Kunst einen spezifisch nationaleren Charakter 

zeigt, als in dieser vorangehenden. 
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a) Architektur. 
Dicsc Zcit ist bcsondcrs rcich an gllinzcndcn Schlossbautcn, trotz dcr 

l~lSt nicht aufhorcndcn bUrgcrlichcn Kricge. Dcr HoI' und dcr Adel, bcsondcrs 

dcr crstcrc, bcthUtigcn ihrc, durch nichts zu hcmmcndc Raulust an ciner 

Anzahl dcrartigcr Anlagcn, "oc1chc dcr Bcdcutung Chambords gleich odcr 

nahc kommcn. Dcr Stil dicscr Rautcn ist allcrdings bci \Veitcm mehr 

italicnisch, als dcr fUr Chambord angc\Ycndcte. Es ·handelt sich noch oft um 

En\"eitcrungsbamcn altcr FcudalschWsser, abcr dic ncucn Anbautcn crhaltcn 

CJ11en ganz andercn frcicrcn Charaktcr, mit wcitcn Sliulcnportalen und of len en 

Loggicn. GrUben und Zugbrlickcn habcn ihrc fortitikatorischc Redcutung 

yerlorcn. 

Sobaid ct\\"as splitcr dic Ubcrtricbcnc Nachahmung dcr italicnischen Gc

sammtdispositioncn \\"icdcr cincm Zurlickgchcn auf nordischc Traditioncn 

Platz macht, tria auch in dcr franztisischcn Rcnaissancc dcr Payillonbau, ais 

Rcst dcs mittclaltcrlichcn Schlossbaucs, als Erinncrung an dic chcmals dic 

Frontcn schlicsscndcn und bchcrrsch~ndcn Rcfcstigungsthlirmc sofort \\"icdcr 

in scin Rccht und blcibt als dauerndes Raumotiy bcstchcn; dagcgcn macbt 

sich, im Gcgcnsatz zu Dcutschland, durchaus dic Ab\\"almung dcr stcilcn 

Dlichcr und damit einc horizontalc Abschlusslinic dcr Rautcn gcltcnd. Dic 

Hclmdlichcr d;r Pavilions mit ihrcn hohcn Schornsteincn und den zahlreichcn 

Dachaufbautcn, in Form yon giebclgckrontcn Frontaufslitzcn und Dachfenstcrn, 

bringcn aber glcichfalls cinc malcrische Wirkung heryor, "°clchc das Fchlcn dcs 

stcilcn Giebcls kaum bcmcrkcn IHsst. Dicsc F ormen zusammcn mit cincm 

klassizircndcn Dctail sind dic Elcmcntc, \\"elchc der franzosischen Renaissancc

Architektur dicser Epoche ihrcn bcsondcrcn Charaktcr aufprugcn. 

Sebastiano Serlio, geboren zu Bologna '475 (01· 1552), einer der berlihmtcn 

Thcoretiker der yitruyianischen Architckturschulc, wurde yon Franz I. bcrufen 

und gegen 1528 mit dcm U mbau des °altcn Scblosses F ontaincblcau beauftragt. 

v,' cgCI1 scines frUhcn F ortganges yon Italicn bleibt er der dort statttindendcn 

V\' citerent\\"ickclung dcs Stils frcmd und bcharrt in dcn Formen dcr Hoch

renaissance. 

Das alte befestigte Schloss yon Fontainebleau (benannt yon fons Blialdi -

la fontai,pc du mantcau), bcrcits unter Ludwig dem Heiligen crweitert und 

rcstaurirt, sollte nach einer yon Fran<;,ois I. gegcbcnen AI1\\"eisung neu gcstaltet 

wcrdcn, mit Beibe~1altul1g alter Bautheile. Ob Serlio sofort urn 1528, als 

dcr Bcfehl dcs Ktinigs zurn Weiterbau erfolgte, zur Stelle war, ist zweifelhaft, 

aber cin Puyillon del' Cour ovule, in FrUhrcnaissance, soli YOI1 ihm herrUhren, 
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ebenso der jetzt sogenannte Pavillon der Maintenon und die erste und zweite 

Etage des NordflUgels am Hof der Fontaine. 1m Ganzen ist wenig von den 

ursprUnglichen Bauten unter Franz I. ubrig geblieben; soweit dieselben 

erhalten sind, zeigen diese Theile eine ziemlich reine italienische Hbch

renaissance, nur in den Details, in Kapiuilen etc. macht sich ein phantastisch 

nordisches Element mit Figuren und Emblemen bemerkbar (Qu. Pfnor, 

Palais de Fontainebleau). 

Der Weiterbau des alten Feudalschlosses Saint-Germain-en-Laye war 

ein ahnliches Unternehmen unter Fran<;ois I. (Qu. Ducerceau. Les plus 

excellents etc.). Serlio soIl auch hier der Architekt gewesen sein und dies 

ist wahrscheinlich wegen der hier angebrachten, damals in Frankreich 

ungewohnlichen Terrassenanlagen. Das aus der Zeit Fran<;ois I. HerrUhrende 

gehort in die FrUhrenaissance. Unter Henri II. wurde der Bau fortgesetzt, 

besonders die grosse Terrassenanlage an der Seine ausgefUhrt, auf der spater 

unter Henri IV. das neue Schloss entstehen sollte. 

Von anderen Bauten aus der Zeit Fran<;ois I., im Sinne der FrUh

renaissance, welche erst spater Anbauten und Dekorationen im Stile der 

Schule von Fontainebleau erhielten, sind bemerkenswerth: die SchlOsser von 

Chenonceaux am Cher und von Nantouillet im Departement Seine et Marne, 

beide noch in gothisirender Renaissancefassung. Das erst ere urn 1515 im 

Bau, fUr Thomas Bohier Baron von Saint-Cyerque, kam 1555 in den Besitz 

der Diana von Poi tiers und noch spater in die Hande· der Catharina 

de' Medicis. Das zweite Schloss ist urn 1519 oder 1520 fUr den Kardinal 

de Duprat begonnen. 

Auch das Hotel d'Ecoville zu Caen durch Nicolas Ie Valois, seigneur 

d'Ecoville gegrUndet, erinnert noch an Chambord. 
Das Schloss von Madrid, im Bois de Boulogne, urn 1530 fUr Fran<;ois I. 

durch den Architekten Pierre Gadier erbaut, ist jetzt verschwunden. Die Plane 

bei Ducerceau (Les plus excellents Bastiments etc.) erhalten, zeigen gegen 

Chambord einen entschiedenen Fortschritt zur Renaissance. Das Ganze ist aber 

dennoch echt franzosisch in der Behandlung der Masscn und der DachlOsungen 

und von grossem malerischen Reiz. Die EckthUrme erinnern noch etwas an 

die Befestigungsformen, aber dieselben sind durch Fronten mit offenen Hallen 

verbunden. Das Gebaude umschloss keinen Hof, sondern ein grosser Saal in 

eigenthUmlicher Vcrbindung mit einem Empfangszimmcr bildete dep Mittel

punkt jedes Stockwerks. In dem Empfangszimmer des Hauptgesehosses befand 

sich ein kolossaler Kamin und hinter demselben eine Geheimtreppe. Ueber 

dies em Zimmer, welches nur halb so hoch war als der anstossende grosse 

Saal, lag einc Kapelle. Die Innendekoration war noeh streng, ohne den Uber·· 
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quellend plastischen Reichthum spaterer Bauten und an den Fa<;aden war die 

Ausstattung mit grosscn farbigcn Emailleschildern des Girolamo della Robbia 

bemcrkenswerth. 

Auch Dominico Boccador, genannt von Cortona, mit seinem 1;;33 unter 

Fran<;ois I. begonnenen Hotel de Ville zu Paris, steht noch ausser der Linie. 

Die damals in Angriff genommencn drei FIUgel, der eine am Greveplatz, der 

zweite an der Ruelle St. Jean damit parallel, und ein dritter parallel der Seine, 

zeigen noch die Architektur der FrLihrenaissance unter mittclalterlichcn Ein

tlUssen. Die Nischentabernakel an den Seiten der Eingange, sowie die Bildung 

des Hauptgesimses tragen dies en Charakter, obgleich verbundcn mit einer 

guten Wicdergabe des antiken Ornamcnts. 1m Jahre 1541 wurde die erste 

Bauperiode in F olge des Krieges unterbrochen. Die letzten Reste der alten 

Maison aux Piliers, welche schon nach der Mitte des 14. Jahrhunderts errichtet 

waren, verschwanden erst 1589 (Qu. Victor Calliat, Monographic etc.). 

Das Maison de Fran<;ois I. zu Orleans, 1536 fUr Guilliaume Toutain, 

Valet de Chambrc dcs Dauphin, erbaut (Qu. Sauvageot, Chatcaux etc.), gehort 

noch der FrUhrenaissance an. 1m Hofe Arkadengallerien auf Saulcn, gekuppclte 

Fenster mit Rundbogen, phantastische KapiUile mit Eckfiguren. 

Dic neue Epochc der franzosischen Architektur, untcr dem Einfiusse der 

italienischen Spatrenaissance, beginnt crst mit del' Berufung del' beiden Italiener 

Rosso und Primaticcio durch Fran<;ois I. 

Rosso de' Rossi (Rosso Fiorentino), Malcr, stirbt 1541 in Frankreich, ist 

in der Malerei von Andrea del Sarto abhangig, gehort aber sciner ganzen Art 

nach in die Spatrenaissance. Er komponirt nur im Grossen nach Farben und 

Lichtmassen und das Verdienst seiner Dekorationen ist grosser, als das seiner 

Malereien. Primaticcio (Fran<;ois Ie), Maler, geboren zu Bologna 1490, stirbt 

1570 zu' Paris als General-Kommissar der Staatsbauten. Als solcher gab er 

Zeiehnungen und Plane zu allen Skulptur- und Ornamentwerkcn, zu Mobeln, 

F ontanen, Goldschmiedearbeiten und Schaustellungen, zu allen vom franzosi

sehen Hofe abhangenden Arbciten. 

Das Hauptwerk bcidcr Meister, Rosso's und Primaticcio's, ist der 

Weiterbau und hauptsachlich dic Dekoration des Schlosses von Fon

ta i n e blea u. Die Zeit ihrcr Berufung aus ltalien nach Frankreich ist unsicher, 

aber vermuthlich war Rosso, Maitrc Roux, wie ihn die Franzosen nannten, 

frLiher angekommen, etwa 1531 odel'l 532, und Primaticcio kam noch vor 1536, 

denn in diesem Jahre wurdcn dic Arbeiten in Fontainebleau unter beide 

getheilt (Qu. Pfnor, Monographie etc.). 

Einigc Theile der Cour de la fontaine sind aus dieser Zeit; so die 

Gallerie Fran<;ois I., deren Fa<;ade zu ebener Erde rundbogige Arkaden 
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zeigt, I11 weiten und engen Axentheilungen wechselnd, mit Rustikaquadrung, 

darUber im ersten Stock Pilaster mit gerade geschlossenen Fenstern dazwischen. 

Die Bauten an der Cour du cheval blanc haben mindestens eine spLititalienischc 

Detaillir~ng, wLihrend die AuflOsung der Baumasscn in Pavillons mit steilcn 

HclmdLichcrn eine echt franzosische Anordnung ist. Das Aeussere der Doppel

kapelle St. Saturnin, noch in Frlihrenaissance mit Fenstermasswerk in Renais

sanceformen, erscheint im Stil verspiitet, wie dies bei allen kirchlichcn Bauten zu 

beobachten ist. Die Westfa~ade des Hof~ der Fontline, in der sich die schone 

Doppeltreppe benndet, ist erst unter Charles IX. um 1559 begonnen. Die SUd-

Fig. 40. Chf,!ean d'Ancy-lc-Franc. I. Etage (n. Sanvagcot). 

fa-;ade dcr Cour ovale, die Gallerie Henri IL, hat rUli.dbogige Arkaden in 

zwei Geschossen in sehr Idaren, antikisirenden Formen. Die Bekronung der 

Grande Porte auf der Terrasse der hufeisenfOrmigen Treppe in der Cour du 

cheval blanc, 1565 unter Charles IX, von Fremin Roussel mit Cartouschen

werk, Trophaen und der BUste Fran~ois I., noch ganz im Sinne der Schulc 

von Fontainebleau gehalten. Von der besonders das Interesse in Anspruch 

nehmenden Innendekoration der beiden Gallerien \\'ird spiiter die Rede sein. 

Von spiiteren Arbeiten Primaticcio's sind noch einige Schlossbauten zu 

erwlihnen. Das Schloss d' Ancy-Ie-Franc, im Departement de l'Yonnc 

belegen, nach 1545 von Primaticcio, wenigstens nach seinen Pllinen, fUr den 

Grafen de Clermont erbaut (Qu. Ducerceau, les plus excellents etc. und Rouyer, 

l'art architectural ctc.). Es bildet im Aeusseren eine quadratische Baumasse 

mit vier Flugeln und mit ThUrmen an dell Ecken, einen Hot" umgebend, in 
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st\'enger Architektur mit dorischen Pilastern in zwei Etngen; die Hoft~l.;ade 

reicher. Resonders das Innere zeigt den Stil der Schule von Fontainebleau, 

in sehr monllmentaler FassLlng; das ganze Erdgeschoss ist gewlilbt (Fig. 40 

und 41 geben Plan urid Frontansicht des RaLles). lim ,552 baute Primaticcio 

das kleine Schloss yon Meudon, genannt (, Ia Grotte», jetzt verschwlInden. 

Andere S'chliisser in der Stilbssung der Sputn:naissance, abel' yon 

unbekannten Meistern erbaut, sind noch folgende: 

J)as S chI 0 s s deY a II e r y , 

zwischen Fontainebleau - ull,1 Sens 

belegen. Yom Marschall S. Andre 

umgebautes altes Felldalschloss mit 

einem FIUgel, die Mauern in Ziegeln, 

Ecken und Fenstereinfassungen mit 

Rustikaquadern. 

Das Schloss de Yerneul, in 

der Ntihe von Sens. Eine grossartige 

Schlossanlage in phantastisch - deko

rativer Fassllng mit Kuppeldlkhern. 

Ganz in Pavilions aufgeloste Rau

massen, Rustikaecken, dazwischen 

vorspringende Felder und mit reicher 

Skulptur. 

Das Sc hI 0 ss Yill iers - Cot

terets in der Picardie, in der Nlihe 

von Soissons, noch aus der Zeit 

Fran"ois 1., als Ull1bau einer alten 

Schlossanlage. 

Schloss Charleyal III der 

Normandie, unter Charles IX. erbaut, 

in reicher Sptitrenaissance mit be

Fig. 4r. CiHitcau ,fAncy-ie-FranCo Theil der 
Haui'lfa9udc (II. Satlragco\) . . 

deutender Anwendung der Rustika und entschieden franzosischer Behandlung 

der Formen (Qu. fUr die obigen Bauten: Ducerceau, les plus excellents etc.). 

Eine andere grossartige Bauanlage war die yon Fran.;ois 1. um 1528, 

gleichzeitig mit dem Bau yon Fontainebleau, beschlossene II m b il dung de s 

1.0 u v re in Paris. Hierbei begegnen wir zwei franzosisdlen Klinstlern Lescot 

und Go u jon, weIche als Hauptbegrlinder der franzosischen nationalen 

H.enaissance gelten mUssen. 

Der LouYJ"e waf ein altes F eudalschloss und blieb dies auch noch ltingere 

Zeit, selbst als ein Theil der neuen Renaissanceanbauten bereits errichtet 



202 Spatrcnaissancc. I. Abschuitt. Ocr Louvre Lescot's und Goujon's, 

war. Nachdem Serlio einen Plan fUr den Neubau gemacht hatte, der aber 

keinen Beifall fand, wurde Pierre Lescot, geb, in Paris (t 1578), der Abt von 

Clagny mit der Arbeit beauftragt, aber man glaubt mit Grund, dass Jean 

Goujon, der die reich en Skulpturen des Bauwerks fertigte und zugleich 

Architekt war, ihm bei dieser Arbeit half. Der von Lescot und Goujon 

erbaute Theil des Louvre, der sogenannte {( al te Lo u vre », bildet einen Theil 

der SUdwestfa~ade in der Grand Cour carn~e und wurde, wenn auch schon 

1540 begonnen, doch wesentlich erst unter Henri II. bis 1548 vollendet. 

Dieser Theil des Louvre ist zum Typus fUr den ganzen Bau geworden - der

sel?e wurde spater von Lemercier im anstossenden Uhrpavillon und der 

Verlangerung der Fa~ade nach der Pont-des-Arts fast ohne Abanderung 

wiederholt. - Die Fa~ade Lescot's und Goujon's hat im Erdgeschosse eine 

sehr reine korinthische Saulenhalle, dazwischen rundbogige Arkaden, im Ober

geschoss eine komposite Ordnung mit Fenstern dazwischen, abwechselnd durch 

runde und grade Giebel bekront, und in der Attika derselben ist ein grosser 

Reichthum von Skulpturen, hauptsachlich Trophaengruppen, an den Fenstern 

angebracht. (Fig, 42.) Der allgemeine Charakter der Architektur ist der einer 

sehr antikisirenden Spatrenaissance; aber franzosisch in den Rundgiebeln der 

Risalite, in der Dachbalustrade und Dachbekronung und in der Detaillirung 

der Ornamentik mit der wiederholten Chiftre Henri II.; dagegen gehort das Figlir

liche wieder entschieden in die Nachfolge Primaticcio's (Qu. Ducerceau, les plus 

excellents etc.). Den Hauptraum nimmt ein grosser Saal ein, genannt der 

Saal der Karyatiden, wegen der von Goujon herrUhrenden Figuren unter einer 

Gallerie der Schmalseite; wahrend sich gegenUber eine erhohte TribUne mit 

reicher Saulenarchitektur befindet. Die PIa fonds der Zimmer Henri II. haben 

eine reiche Stuckirung in streng regelmlissiger Komposition erhalten. Erst nach 

dem Tode Henri II. (1559), unter der Regentschaft der Catharina de' Medicis, 

siedeIte der Hof nach dem Louvre uber. Catharina liess im Winkel an 

den Bau Lescot's, ausser aller Symmetrie, Flligelbauten nach der Seine hin 

anschliessen, we1che spater «das Logis der Konigin» hiessen (Qu. Ducer

ceau, les plus excellents etc.). Die Architektur ist hier bereits eine ganz 

andere geworden, die Anwendung von Sandstein- unci Marmorschichten, in 

verschiedenen Farben wechselnd, machen in ihrer leichten Eleganz Kontrast 

mit dem wlirdigen Stile des «aIten Louvre». Einige Skulpturen, schone 

Allegorien des Ruhms von Prieur, schmlicken den Portalbogen des vor

springenden Mittelbaues. Der Architekt dieses Flugels war Chambiges. 

Ein zweites Paar franzosischer Kunstler dieser Zeit lehrt uns der von 

Catharina de' Medicis unternommene Bau der Tuillerien kennen; Jean 

Bullant und Philibert de l'Orme, 
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Fig. 42. Fa9adentheil vom alten Louvre (nach Ducerceau). 
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J e a 11 Bull a 11 t, berUhmter Architekt, wird seit 1540 bekannt und lebt 

110ch um 1573. Das Schloss Ecouen begrUndete seinen Ruf und 1564 wurde 

er mit de I'Orme zugleich mit dem Bau der Tuillerien beauftragt. Spliter 

ballte er, ebenfalls fUr Catharina de' Medicis, das Hotel de la reine, auch 

Hotel de Soissons genannt, in Paris, dasselbe ist spLiter ganz abgebrochen, nul' 

die sogenannte astronomische Siiule an den Hallen ist noch erhalten. B ullalll 

war zugleich Bildhaller, seine Sllldien hatte er selbstsHindig in Italien gemacht 

lind litterarisch hat er sich .lurch ein ''''erIc RegIe generale d'architecture etc. 

a I'exemplc de l'antique bekannt gemacht. 

Philibert de l'Orme, geboren um 1500 zu Lyon, stirbt 1578 zu 

Paris. 1m Alter von vierzehn Jahren war er schon in halien, unter dem 

Protektorate Marcello Cervini's, des nachmaligen Papstes Marcellus II. Um 

1536 kam er nach Lyon zurUck und erbaute das Portal yon St. Dizier. Del' 

Kardinal du Belial' fUhrte ihn am Hofe Henri II. ein. Er baute in F on

tainebleau an der Cour du cheyal blanc, dann die SchlOsser von Anet und 

Meudon, restaurirte die SchlOsser yon Villers-Cotterets, de la Muette und 

Saint-Germain-en-Laye. Das Grabmal del' Valois, in del' Kirche S. Denis, 

ist von ihm und Primaticcio. Den Tuillerienpalast erbaute er zusammen mit 

Bullant. De I'Orme hatte den Geschmad: fUr reiche Detaillirung. Er hat 

einige theoretische Werke hinterlassen: Traite complet de l'art de bihir, und 

Nouvelles inventions pour bien batir et [1 petits frais (die Erfindung del' 

Bohlenbogen betreffend). 

Del' Original plan del' Tuillerien, der niemals ganz zur Ausfuhrung ge

kommen ist, best and in einem kleinen Mittelbau, eine Wendeltreppe ein

schliessend, und terrassirten Gallerien, mit z\\"ei grossen Endpavillons in Ver

bindung stehend, an diese sollte sich im rechten Winkel noch je ein FlUgel 

anschliessen. Das Ganze hatte den Charakter cineI' reichen malerischen 

Gartenarehitektur im italienischen Sinne, eines Lusthauses, welches Catharintl 

de' Medicis an die Anlagen ihrer Heimath erinnern so lite. In den .Iahren 

156+- 1 570 \\'urde der Mittelbau und die beiden anstossenden Gallerien mit 

den Eekpavillons ausgeflihrt. Die Arehitektur zeigt im Erdgeschoss eine grosse 

otrene Rundbogenlaube, mit Rustikasiiulen und Pfeilern, darUber eine in Fenster 

und daz\\'ischen gestellte Giebel aufgelOste Attika (Fig. 43). Diese besonders 

dem de ],Orme zugeschriebene Attika, mit ihrer giinzlichen Auflosung der 

Daehlinie durch Giebelau[~iitze und Fenster, ist besonders berUhmt, als cine 

typiseh ge\yordene Form der franzosischen Renaissance (Qu. Ducereeau, les 

plus exeellents etc.). Die Tuillerien haben spliter noch bedeutende Llm

wandlungen erlitten, yon dcnen noeh die Rede sein wird;· jetzt sind sic be

kanntlich gam: zerstort. 
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Von Bullant allein ist das 1542-1547 fUr den Connetable Anne de 

Montmorency erbaute Schloss Ecouen. Der Stil ist weit mehr italienisch 

antikisirend, als der der Bauten Fran.;:ois I. in Fontainebleau (Qu. Ducerceau 

und Rouyer fUr das Innere). Das Bildhauerwerk Bullant's, der Altar der 

Kapelle von Ecouen, befindet sich jetzt im Museum der franzosischen Alter

thOmer in Paris. 

Fig. 43. Fa,adcntheil .1" .. all,," Gartcnfronl del' TLLilkri"LL (LL. DLLccreeau). 

Das Schloss d ' Anet in der Normandie, erst nach 1552 von Philibert 

de 1'0rme begonnen. Es ist ein echtes lagdschloss mit Grotten und Fontiinen, 

Nymphen und lagdattributen. FUr Diana de Poitiers erbaut, sollte das Schloss 

eine W ohnung der Konigin der Wi.ilder und Quellen darstellen. Das Schloss 

umgab einen viereckten Hof, in der Art eines Kastells, durch WassergrUben 

geschlitzt. Die An:hitektur der Eingangsfront ist sehr antikisirend, yerrUth 

jedoch freie Erfindungskraft des Architekten, wle Fig. 44 zeigt. Ueber dem 

Portal befand sich das Bronzerelicf des Cellini, die Nymphe yon Fontainebleau, 

jetzt im Louvre. Die einsWckige Eingangsfront ,yar oben dun:h eine Terrasse 

abgeschlossen und das Detail der Balustraden, der Schornsteine, der yasen-
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Fig. H. Cbateau d'Anel. Ansieht yom Portal der Eingangsfl'OIlt (n. Rouyer), 
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fOrmigen Wasserspeier geben neue Motive, wenn auch nicht immer von 

unzweifelhafter Schonheit. 1m Hof befand sich eine Diana von Goujon an 

einer Fontane, die Statue ist jetzt eben falls im Louvre. Die fUn de Kapelle 

des Schlosses, von einer Kuppel Uberdeckt, mit drei elliptischen Absiden und 

einer Vorhalle, ein Kreuz darstellend, 1552 erbaut, zeigt zum ersten Male in 

Frankreich die Anwendung ausgebildeter Renaissanceformen im Kirchenbau. 

Das Schloss wurde in der Revolutionszeit zum Theil zerstort, eine Partie 

davon ist in der Ecole des Beaux-Arts zu Paris aufgestellt (Qu. Rouyer. L'Art 

architectural etc.). 

Das Schloss von Saint-Maur, in der Nahe von Paris an der Marne 

belegen, jetzt ganz verschwunden, war von de l'Orme fUr den Kardinal du 

Bellay begonnen und fUr Catharina de' Medicis fortgesetzt (Qu. Ducerceau, 

les plus excellents). Der Charakter ist ein spezifisch franzosischer, durch die 

hohen Pavillons mit dazwischen liegendem Gebaudetrakte, dem eine Halle 

mit flachem Giebel abschliessend vorgelegt ist. 

Ais ein Bau im Stil Henri II. ist der erzbischofliche Palast zu Sens 

zu bemerken (Qu. Sauvageot, Chateaux etc.). Der Kardinal Louis de Bourbon 

liess 1535-1557, vermuthlich durch den Architekten Godinet von Troyes, das 

grosse Corps de Logis bauen, jetzt als FIUgel Henri II. bezeichnet. Die Far;ade 

hat in beiden Geschossen kraftig vorspringende Pilaster und ein hohes Gebalk, 

im Fries desselben Konsolen und Medaillons. 1m Erdgeschosse sind Arkaden, im 

ersten Stock grosse viereckte Fenster, die F ar;ade ist durch ein Hauptgesims 

horizontal abgeschlossen. 

Das Hotel des Etienne Duval zu Caen, zwischen 1549-1578 erbaut, 

nahen sich der italienischen Manier, bewahrt aber in den Details der Fenster im 

erst en Stock und in den Dachfenstern noch gothische Reminiscenzen. 1m Erd

geschoss befindet sich eine Gallerie mit drei Arkaden, in der ersten Etage ein Saal, 

darUber ein sehr steiles Pavillondach (Qu. Rouyer. L'Art architectural etc.). 

Das Schloss d' Angerville-Bailleul (Dep. de la Seine inferieure), im 

Stil Henri II. vermuthlich 1550-1555 erbaut, bildet ein Viereck mit grossen 

quadratischen' Pavillons an den Ecken (Qu. Sauvageot, Chateaux etc.). Das 

Ganze ist ein Quaderbau mit Eckbossagen, aber die Details des sparsamen 

Ornaments sind sehr fein und korrekt gebildet, besonders in den Giebeln 

und Dachfenstern. 

Unter Charles IX. wurde die Renaissance schwerfallig, durch Ubertriebene 

Bossagen und vermikulirte Felder. Ein gutes Beispiel dieser Art bietet das 

Schloss du Pailly in der Nahe von Langres, nach 1563 fUr den Marschall 

Gaspard de Saulx-Tavannes durch den Architekten Nicolaus Ribonnier von 

Langres erbaut (Qu. Rouyer und Sauvageot). Die Bildhauer waren vermuthlich 
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Italiener. Der Thorpavillon in drei Geschossen, mit grosser und Kavalierspforte, 

die Fronten im Erdgeschoss mit starken Bossagen, der erste und zweite Stock mit 

jonischen resp. korinthischen Saulen und Fenstern mit Steinkreuzen. Zwischen 

den gekuprelten Saulen sind erhabene Felder in Marmor eingesetzt, die Giebel 

des Pavillons fehlen. Die Aussenfas:aden sehr einfach gehalten, der Reichthum ist 

fUr die Fa<;:aden del' Cour d'honneur aufgespart. Hier sind im Erdgeschosse 

Fig. 45. ChLlteau du Pailly. VOIl del' \Vestfayadc des Hofes (n. Satl\·agcot). 

Arkaden, durch gekuppelte dorische Pilaster getrennt, in der ersten Etage jonischc 

gekuppeltc Pilaster, im Fries des Gebalkes Konsolen. Die Attika mit klcinen 

Pilastern korinthischer Ordnung ausgestattct und di'c Dachlinic in spczitisch 

franzosischer Weise in Bache Giebel aufgelOst. Die Westfa<;:ade in der Cour 

d'honneur sehr origin ell gebildet, mit grossen Konsolen im Erdgeschoss, welchc 

den durchgehenden Balkon tragen (Fig. 45). In der Dekoration macht sich das 

F ehlen eines einheitlichen Massstabes bemerkbar, die grossen Kanelluren der 
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untercn Pilaster und das starkc Relid der Verzierungen kontrastiren seItsam 

mit den feincn KapiUilen. Die Mauern des Schlosses sind yon einem granit

hartcn Haustein konstruirt. Die ursprlinglicbe Dekoration des Inncrn ist fast 

ganz in der Reyolution zerstort. 

Das Schloss de Sully in del' Bourgogne, 1567 begonncn und bis 1573 

in dcr Hauptsachc yollendet (Qu. Sauvageot). Um einen viercckten HoI' erbaut; 

die Fa.;aden dcr Cour d'honneur sind dic besten. 1m Erdgeschoss Arkaden 

mit bossirten krLiftigen Pfeilern, im erstcn Stock rundbogige Fenster zwischen 

gckuppeltcn jonischen Pilastern, die Gliederungcn schr elegant und das Car

touschenwerk yon festem Kontur. 

Das Schloss de Tanlay, im Departement dc l'Yonne, elll aItes Feudal

schloss, I 55~) fUr Fran.;ois de Coligny d'Andelot umgebaut (Qu. Sauvageot). 

Eine pilastrirte dorische F a.;adc im strengen Stil nach der Cour d'honneur 

hin (Fig. 46). Der Bau wurde erst spliter fortgesetzt. 

Ein N eubau an Stcllc cincs alten Feudalschlosses ist das C hat e au de 

J 0 i g n y (Dcparteme11t dc l'Y onnc), um I 56(), und unvolIendet gel ass en (Qu. 

Sauyagcot). Der ostlichc Pay ilion in einem strcngen Stil mit Pilastern in drci 

Geschossen und einer eigenthUmlichen Musterung del' Flachen, auf malerischc 

\Virkung berechnet. 

Die franzosische Renaissancc ist eme hiitische Kunst, sle tindet haupt

sLichlich an dcn SchWssern des Hofs und des hohen Adels ihre Auspragung, 

dcr bUrgerlichc W ohnhausbau liefcrt seIten Beispiele. 

Ein Haus zu Chartres in del' Ruc du Grand Cerf, mitgetheilt yon 

Sauvageot, ist nach 1550 erbaut. Die Gliederungen sind in Sand stein, dic 

Fllichen in Ziegeln. Die Architektur yon feinem Detailcharakter ist nur zum 

Thcil zur AusfUhrung gekommen. 

In del' kirchlichen Architektur dauert die Gothik noch fort. Jean Vast 

und Franz Marichal in Beauyais "'olIten bcweisen, dass dcr gothische Stil an 

Grossartigkeit mit del' Antike wetteifern kiinne und erbauten liber dem Kreuz 

der Kathedrale eincn 455 Fuss hohen Thurm; derselbe stUrzte aber 1575 ein. 

Bcim Bau del' Kirche St. Eustachc zu Paris, 1532 begonnen, versuchte 

man beide Stile zu vereinigen. Das Bauwerk ist ganz gothisch in del' Haupt

anlage, doch sind aIle Pfeiler mit anti ken Gesimsen versehen. Die Kirche 

S 1. E tie nne duM 0 n t in Paris zeigt in ihrer zweiten Bauperiode, welcher 

die Langschitfe, das Querschiff und ein Theil del' Seitenkapellen angehoren, den 

entschicdenen Uebergang zur Renaissance (Qu. Gai.lhabaud, Heft 73). Von 

clcm Querschiffc ab zeigen allc Oetfnungen und Arkaden den Rundbogen; 

hohe cylindrische Pfeiler sind die StUtzcn clerselben und stehen auf hohen 

Piedestalen. Zwischen den Saulen ist eine Art Gallerie in hal bel' Hohe em· 
EnE I. 
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gebaut, als em Beweis des Such ens nach dem Neuen. Eine andere Be

sonderheit der Kirche sind die herabhangenden Schlusssteine der Gewolbe. 

Die Kirche zu Tilliers in der Normandie zeigt in dem 1543-1546 

erbauten Chor gothische Gewolbe mit antiker Detaillirung. Grosse Stein

platten ruhen auf Gurtbogen in der Form einfacher Sterngewolbe, an den 

Durchkreuzungspunkten der Gurtbogen betinden sich herabhangende Schluss

steine. Die Flachen cler Gewolbe sind mit skulpirten Renaissancereliefs ver

sehen; ausserdem mit Cartouschen und reichem Figurenwerk im Stile der 

Schule von Fontainebleau (Qu. Rouyer). 

Die 1552 durch Philibert de fOrme zum ersten Male vollstandig im 

Stile der Renaissance erbaute Kapelle des Schlosses d'Anet ist bereits erwahnt. 

b) Skulptur. 

Die Bildhauerei der franzosischen Spatrenaissance ist ganz vom Stile 

Primaticcio's abhangig. Paul Ponce Trebatti und Cellini waren die anderen 

Italiener, welche Einfluss gewannen. Die Franzosen Goujon und Pilon waren 

aus der Schule von Fontainebleau hervorgegangen, obgleich sie mehr als die vor

genanntenden nationalen Geist reprasentiren. Jacob von Angouleme, Prieur und 

Cousin waren eifrige Verehrer Michelangelo's. Die Nachfolge der Schule von 

Fontainebleau dauert bis in die ersten Decennien des 17. Jahrhunderts hinein. 

Paolo Ponzio Trebatti aus Florenz, geb. um 1480, t nach 1570, kam 

vermuthlich mit Primaticcio nach Frankreich und wurde zuerst in Fontaine

bleau beschLiftigt. Sein frtihstes in F rank reich um 1535 selbststandig ausge

ftihrtes Werk, das Grabmal des Prinzen Alberto Pio da Carpi in Bronze, 

jetzt im Louvre, ist ruhig und edel in der Haltung mit einem realistisch durch

geftihrten Portratkopfe. Die Grabstatue Charles de Maigne (t 1556) in 

Stein, frtiher in den Celestines, jetzt im Louvre, ist sitzend und schlafend auf

gefasst. Die Gestalt, trotz des Panzers, leicht bewegt mit einem schonen 

Portratkopfe. Das Bronzerelief am Grabmal des Andre Blondel de 

Roquancourt (t 1558) ist von lebendiger Naturwahrheit, jetzt ebenfalls 1m 

Louvre. In den Jahren 1559- 1571 war Trebatti an den Konigsgrabern m 

St. Denis, sowohl am Denkmal Fran~ois I. wie an dem Henri II., zusam

men mit franzosischen KUnstlern der Schule von Fontainebleau beschaftigt. 

Die Genien an der Saule, welche das Herz Fran~ois I. tragen, um 1562 gear

beitet, jetzt in der Kirche St. Denis, sind von ihm. Catharina de' Medicis 

verwendete Trebatti zu den Dekorationen der Tuillerien; er machte die 

Figuren an den Giebcln der Ostfa~ade und in den Jahren 1566-1567 die grosse 

F onHine des Gartens, welche ullvollendet blieb. FUr die neben der Kirche 
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St. Denis durch Catharina dc' Medicis erbaute Kapelle der Valois arbeitete 

Trebatti [568-1570 cine Pietil, die nicht aufgestellt wurde. Die Statue der 

Jungfrau wurde gar nicht ausgefuhrt und die des Christus blieb in Paris. 

Benvenuto Cellini kam 1)40 nach Frankreich, hinterliess hier das schon 

bei Gelegenheit seiner italienischen Arbeiten erwahnte Bronze-Relief der N ymphe 

yon Fontainebleau, jetzt im Louyre, und ging bald wieder nach Florenz zurUck. 

Jean Goujon, als Architekt und Bildhauer bis 1562 thlitig, yon 

1555- 1562 am Louvre beschaftigt, ist entschieden von Primaticcio abhlingig in 

den Uberschlanken Verhliltnissen seiner Figuren und dem Ubercleganten Falten

wurfe derselben. Sein Marmorbild der Diana mit dem Hirsche, fUr den 

Brunnen des Schlosses d'Anet, erinnert sogar etwas an die Nymphe des Cellini. 

Indess ist Goujon dennoch ein echter Reprasentant des franzosischen Geistes 

und ein MitbegrUnder der nationalen Schule. Sein Rcliefstil ist vorzliglich 

und in diesem zeigt er sich unabhangiger als sons!. Ob das Grabmal des 

Louis de Breze in der Kathedrale von Rouen, welches Diana de Poitiers U1l1 

[535- [544 errichten tiess, von ihm herrlihrt, bleibt z\Yeifclhaft (Qu. Rouyer, 

l'Art architectural etc.). Das Material des Denkmals ist schwarzer Marmor 

und Alabaster. Auf dem Sarkophage die liegende Figur des Verstorbenen als 

Leiche, die Wittwe zu seinen Haupten knieend, gegenUber die Madonna mit 

dem Christkinde. 1m Bogen die Reiterfigur des Breze in voller RUstung, in 

den Bogenzwickeln zwei Victorien, das Gebalk von Karyatiden getragen, 

darliber ein Aufsatz mit einer Nische, in welcher cine allegorische Figur steht. 

Die frUhsten sicheren Arbeiten Goujon's sind die jetzt im Louvre befindlichen 

flinf Reliefs der Evangelisten und einer Grablegung, in den Jahren 

1541-1544 fUr den Lettner der Kirche St. Germain l'Auxerrois ausgefLihrt. 

Es sind die besten Reliefs dieser Zeit, in einer \'orzUglich schlichten und 

ldaren Anordnung. In der Grab1egung \yird ein 1eidenschaftlicher, aber \VLirdiger 

Ausdruck des Schmerzes bemerkbar. Die Evangelisten wiederholen Motive des 

Michelangelo in freier Auffassung. Um 1550 sind von Goujon die Reliefs der 

Fontaine des Innocents in Paris, von denen jetzt drei im Louvre. Die 

beiden Nymphen gehoren, trotz ihrer Ubertriebenen Schlankheit und der etwas 

gezwangten Stellung zwischen zwei Pilastern, zum anmuthigsten des dcrzcitigcn 

Reliefstils. Die Kinderfiguren, auf Dclphinen reitcnd, sind von reizender 

NatUrtichkeit. Die in der Gewandung Uberreichen K a ry a tid e n im ehemaligen 

Schweizersaale des Louvre gehoren immerhin zu seinen best en Leistungen 

(Fig. 47). Die Schnitzereien an dcn holzernen ThUren der Kirche St. Madou 

zu Rouen rLihren cbenfalls von ihm her. Goujon schrieb cine Abhandlung 

zu Vitruv's Baukunst und lieferte 13 Blatt Zeichnungen zu der [547 durch 

Jaques Gazeau vcranstalteten franzosischen Ausgabe. 



~piitrl'nai ssan C' e. 1. Abschllitt. PriC:1'l BOllh:~ 1l1p "" 

Harthelelll\' Prieur (t",567) hatte sich, in noch hoherem Grade wie 

Goujon, den Geist der italienischen Schule zu eigen gemacht. Von ihm, die 

Marlllorstatue dt s Herzogs Anne de Montmorency, jetzt illl Louvre, als liegende 

Figur in \'oller Rlistung mit lebwswahrem Portriitkopf. Seine Gemahlin 

Fig . .p. KHr~'atidl'n im 1.011\T~. 

tbenso yortrefflich mit sci10nem liebevollen Ausdruck, nur im Gewande ctwas 

yon der edlen Einfachhcit des Uebrigen abwcichend. 

Pierre Bontcmps wird U1Iter den Schlilern Primaticcio's 111 Fontaine

bleau genannt. Die Rasrelicfs am Grabt Fran.;ois I., am Mausoleum Louis XI!., 
dessen Statue und die Statue der Anna yon Bretagne sind von ihm. 
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Fremin Roussel arbeitet von 1540-1565 in Fontainebleau, von ihm sind 

die Skulpturen der Grande Porte auf der Terrasse der hufeisenformigen Treppe. 

Jean Cousin, Bildhauer, Maler, Architekt und Mathematiker, geboren 

zu Soucy bei Sens 1501, stirbt gegen 1590. Er ist ein eifriger Nachfolger des 

Michelangelo, als Bildhauer berUhmt wegen der S tat u e des Adm ira I s 

Chabot. Ausserdem von ihm im Louvre mehrere Portrats von einfklcher, 

edler Auffassung und zwei weniger gute Alabasterstatuen von Genien. 

Von Jacob von Angouleme ist nur bekannt, dass er es im Jahre 1550 

wagte, mit Michelangelo in einem Modell fUr eine Statue des heiligen Petrus 

zu wetteifern. 

Germain Pilon der JUngere, geboren zu Loue bei Mans, vollendete 1533 

die von dem alteren Pilon begonnenen Statuen des Klosters von 

Solesmes und kam 1550 nach Paris. Sein Stil ist stark von Primaticcio 

beeinftusst. 1m Jahre 1557 von ihm, das Denkmal zu Ehren des Guillaume 

Langei du Bella)" in der Kathedrale zu Mans. Sein Hauptwerk ist das Grab

mal Henri II. und Catharina de' Medicis, welches die letztere in S. Denis 

in den Jahren 1564-1583 errichten liess; die Architektur von de l'Orme in 

schweren Formen gebildet und das FigUrliche stark idealisirend behandelt. Auf 

dem Sarkophage liegen die Marmorstatuen der Verstorbenen in weniger herber 

Naturauffassung. Die oben knieenden Erzstatuen derselben sind im Ausdruck 

der Kopfe vortretl.'lich, weniger gut in den gesuchten Be\\Oegungen und den 

Uberreichen Gewandern, die Marmorreliefs am Sockel sehr tlichtig. Ohne 

wahres Leben sind die an den Ecken des Unterbaues angebrachten Erzbilder 

der Kardinaltugenden, aber vorzUglich fein in der DurchfUhrung der Gewander. 

Die Reste eines Denkmals fUr den Kanzler de Birague und seiner Gemahlin 

(1574), eben falls im Louvre befindlich, werden ihm zugeschrieben. Der nur 

halb verhUllte Leichnam des Verstorbenen ist hier von erschreckender Wahr

heit und macht einen sonderbaren Kontrast mit der Figur der Dame, welche 

lesend und mit dem Schosshundchen dargestellt ist. Die Marmorgruppe der 

drei Grazien im Louvre, ursprunglich zur StLitze fUr eine Urne bestimmt, 

welche das Herz Henri II. und der Catharina de' Medicis aufnehmen sollte, 

ist ohne Anmuth. Die Gewandung der steifen, gespreizten, nach der Mode 

frisirten Gestalten ist ganz willkurlich. Die Gruppc, um 1560 auf Restellung 

der Catharina de' Medicis gearbeitet, war ursprUnglich fUr die Kircbe der 

Celestines bestimmt. Ausserdem behnden sich \,on Arbeiten Pilon's im Louvre: 

die vier Kardinaltugenden in Holz geschnitzt, von dem Reliquienkasten in 

St. Genevieve hcrrUhrend; sie sind sebr manierirt. Besser ist ein Rronzerelief 

«die Beweinung Christi», dann die Steinreliefs von vier Tugenden, die Marter

nstrumente tragend, von der Kanze! der chemaligen Augustinerkirche. 
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c) Malerei. 

Die franzosische Malerei dieser Epoche wird fast allein durch die Italiener 

Rosso und Primaticcio, sowie durch die zahlreichen SchUler vertreten, die 

ihnen an der AusschmUckung des Schlosses Fontainebleau halfen. Ais Ge

hulfen der beiden Hauptmeister werden genannt: Nicolo dell' Abbate als vor

zUglichster, dann Charles de Varge, Louis Dubreuil, Eustache Dubois, Cormoy, 

Michel Rochetet, Royer de Rogary, Fran\ois Quesnil, Hofmaler Henri III. und 

Fig. 48. Gemalte Cartonsche von Primaticcio. Gallcric Henri II., Schloss Fontainebleau. 

Jacob Bunel. Die Bilder des Rosso de Rossi (Maitre Roux) unterscheiden 

sich wesentlich von denen des P rim a tic ci o. Der letztere erscheint italienisch

antiker in der Richtung, wahrend Rosso durch seine zahlreichen Verklirzungen 

auffullt. - Beide Maler waren erbitterte Nebenbuhler und Rosso gab sich zu 

Fontainebleau den Tod durch Gift. - Die Bilder der Gallerie Fran\ois I. 

unter Direktion des Rosso ausgeflihrt, sind: das Opfer, der Elephant Fleur

de-lise, der Brand von Catania, die Ny111phe der Fontune - modern, aber nach 

einem Entwurfe Rosso's -, die Schiffer, die Erziehung des Achill, Venus den 

A1110r zlichtigend. Die Diana von Poitiers, von Rosso gC111alt, liess die 

Herzogin d'Etampes entfernen und durch eine Danae nach einer Zeichnung 

Primaticcio's ersetzen. Sii111mtliche Bilder sind zuerst durch Vanloo, spater 

durch Couderc und d'Allaux restaurirt. 
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Die Bilder der Galleric Henri II. sind poctischcr im Gedanken und von 

Nicolo dcll' Abbatc ausgeflihrt. Nicolo kam 1552 nach Frankreich und 

vcrcinigte sich mit Primaticcio zur Ausflihrung dieser Arbeiten. 1m Ganzen 

tritt die Malerei in dieser Gallerie mehr in den Vordergrund. Dil: yon 

Primaticcio gemalten Cartouschcn, in einer sehr edIen Spiitrenaissancc er

funden, das Figlirliche an rafaelische Schonheit streifend (Fig. 48). Dic Bilder 

der Konigstreppe an der Cour ovale, gegen 1570 von Primaticcio und dell' 

Abbate ausgeflihrt, sind aus der Geschichte Alexander's. In neuester Zeit 

durch Abel de Pujol restaurirt. 

Der als Bildhauer schon genannte Jean Cousin (1501-1590) ist als 

Maler ein iiusserlicher Nachahmer Michelangelo's, etwa wie Franz Floris in 

dcn Niederlanden. Sein «jlingstes Gericht» im Louvrc erinnert an Michelangelo 

durch die Klihnheit der Komposition, die Verschiedenheit der Gruppen und 

das anatomische Wissen. Es ist das einzige Oelbild von ihm, welches erhalten 

ist, und schliesslich nicht viel mehr als cine Anhtiu fung von Aktstudien in 

warmen Tone gemalt. 

d) Dekoration. 

In der Art zu dekoriren ist z\\'ischen den Begrlindcrn der Schule von 

Fontainebleau, Rosso und Primaticcio, ein grosser Unterschied bemerkbar. 

In der Gallerie Fran~ois 1., von Rosso, herrschen die reichen mit Figuren 

verzierten Stuckorahmen vor, in der Quantitat und auch im Massstabe, gegen 

die eingerahmten Bilder. Das Cartouschenwerk der Spiitrenaissance ist vielfach 

verwendet und hat noch den trockenen, holzartigen Charakter (Fig. 49). Die 

Rahmstlicke zwischen den Gemiilden, von immer wechselnder, phantasiereicher 

Erfindung, sind bisweilen yon grosser Schonheit, oft auch gicbt der Wechsel 

im Massstabe des Figlirlichen wohl das Geflihl des Reichthums, aber auch der 

Unruhe. Die Modellirung des Plastischen ist vortrefflich, sowohl der Figuren, 

ais der Fruchtschnlire, Blumenkorbe und der iibrigen Beigaben. Die Friese 

zeigen ein reines Ranken- und BlHtterwerk mit einem spiitromischen Mustern 

nachgebildeten Akanthus; Ietzterer in den Blattspitzen rundlich, etwas gebuckelt, 

in einer Eigenthlimlichkeit, weIche auch spatcr dem franzosischen Akanthus 

verbleibt. Von ganz ausgezeichneter Vollendung ist das in der Gallerie vor

herrschende Cartouschenschnitzwerk der ringsLimlaufendcn Sockelboiserien. 

Francisque Seibecq, genannt de Carpi, ein italienischer Tischler, kommt 

von 1541-1557 in den Rechnungen vor und gilt als der Verfertiger Llieser Holz

arbeiten. Die Decke der Gallerie ist in Holz ausgeflihrt, in gradlinigen, mannig

faltig wechselnden Kassettirungen mit Marllueterien in den FliIIungen. Als 
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Stuckatoren der Gallerie \yerden eint: Menge ltaliener, Franzosen und selbst 

Flamlindt:r genannt (Qu. Pfnor, Mqnographit: etc.). 

Seit 1536 yertheilten sich die Mitarbeiter unter die beiden Meister und 

Primaticcio begann fUr sich seine Gallerie Henri 11., in einem ganz von 

dem des Rosso abweichendem Stile. Primaticcio giebt hier gewissermassen 

e1l1e lkbersetzung des Stuckstils ins Malerische. Die Galerie Henri II. hat an 

bciden Langseiten Rundbogenarkaden mit tiefen Wandnischen und liber den 

Fig. 49. Rahlllllng ill dl'j' t;allcric Fran..;oi s 1. Fontainehkau. 

Rundbogcn eine fortlaufende Reihe yon Bildern 1m michclangelesken Stile. 

An del' einen Schmalseite befindet sich ein Kamin, ein wah res Prachtstlick 

italienisch-klassischer Splitrenaissance; an der andcren Seite cine TribUne ganz 

in demselben Sinnc, mit dcm Wappcn der Diana von Poi tiers und dcm 

Nall1enszuge Henri II. Die Boist:ril!n sind hil!r in dl!n Flillungcn einfachcr, 

abl!r in den Konsolen dcs Abschlussgesill1ses derselben ist ein grosser Rl!ich

thum ornamentaler Phantasil! verschwcndet. Del' Pia fond in spHtroll1ischer 

Kassettirung mit mHssigem Cartouschenwerk ist cine ausgezeichnete Holz

arbeit (Qu. Pfnor, Monographie etc.). 
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Ueberhaupt gehoren die, im Stil Henri II., ausgeftihrten Innendekorationen 

zu den feinsten und besten dieser Art in F,rankreich und sind noch in einer 

,I\. nzahl von SchlOssern, wenigstens in Resten zu finden. 1m Schloss Ecouen sind 

die Schlosserarbeiten ganz in dieser Art (Qu. Rouyer, Chateaux etc.). In Ancy

Ie-Franc zeigt das Zimmer des Kardinals Malereien im Sinne der Schule, tiber 

einem Lambris (Qu. Rouyer). Ein Plafond im Chateau d'Oiron, von wo die 

bertihmten FayelKell Henri II. ausgingen, in Holz, in strengen sternfOrmigen 

Mustern gezeichnet (Qu. Rouyer und andere). 

Dei Dekorationsstil Charles IX. zeigt die Anwendung starkerer Gliede

rungell und ein komplizirteres Cartouschenwerk. 1m Schloss d'Ancy-le-Frallc 

ist in dieser Art die Chambre des Fleurs und das Kabinet des Pastor fido, die 

Malereien sind aber noch spater und werden dem Meynassier um 1 5~)(j zu

geschrieben (Qu. Sauvageot). 1m Schlosse Ecouen ein Kamin mit kriiftiger 

Bildung der Gliederungen erhalten, mit der Figur einer Viktoria (Qu. Rouyer), 

dann die Thiirfliigel eines Saals mit Damascirungen in Gold. 

Jaques Androuet Ducerceau, um 1515 oder 15:20 geboren, geht 

1545 nach Italien und kommt 1548 nach Orleans zurUck, um dort ein Atelier 

fUr Kupferstich zu errichten. In seiner erst en Periode, bis 1551, sticht er 

nach seinen italienischcn Studien Gebaude und Grotesken und gehort noch 

ganz in die Stilperiode der ersten Spatrenaissance. Er kultivirt den nachrafaeli

schen Arabeskenstil und zugleich die damalige etwas trockene holzerne 

Cartousche. Als Architekt gehort Ducerceau bereits in die folgende Epoche. 

De Laune, gen. Stephanus, Goldschmied und Kunststecher, geb. 1515 zu Paris, 

stirbt dort 1583, arbeitet ganz in dem reich figurengeschmlickten Cartouschen

stil der Schule von Fontainebleau. Ebenso Rene Boyvin, Kunststecher, geb. zu 

Angers 1530, arbeitet noch um 1576. Er giebt auch in seinen Stichen die 

Kompositionen Rosso's fUr die Gallerie Fran\ois I. in Fontainebleau wieder. 

e) Kunstgewerbe. 

Der Bronzeguss \Hlrde yon Cellini wahrend semes Aufenthalts in 

Frankreich 1540-1545 wieder emporgebracht. Nach seiner Abreise blieben 

zwei seiner Gehiilfen in Paris und gossen mehrere antike Statuen in Bronze. 

Hector Lescot, gen. Jacquinot, goss 1571 eine Statue der Jeanne d'Arc fUr 

Orleans in Bronze, leider ist diesel be zerstort. Uebrigens sind in Llieser Zeit 

eine Anzahl Statu en nach Cousin und anderen vortrefflich in Bronze ge

gossen. Auch die franzosische Goldschmiedekunst erfuhr durch Cellini einen 

neuen Anstoss. Fran\ois Briot war ein bertihmter Goldarbeitcr Llieser Zeit. Die 

Medaillenschneiderei soll auch yon GOlljon ausgeUbt sein. Sicher ist min-



Sr~itrcllaissance. 1. Abschnitt. Franz(")~is('hes Klln~tgL'werbl'. 

destens, dass in dieser Zeit de Laune die Stempel der MUnze fertigte, weIche 

lange Zeit berUhmt blieben. 

FUr die Anfertigung feiner Fayencen wurde Girolamo della Robbia urn 

1530 nach Frankreich berufen. Die farbig emaillirten Fayencen am Schlosse 

zu Madrid, an den Tuilerien und an den Bauten in Orleans sind von ihm. 

Die Emaillen von Limoges wurden jetzt in einer neuen Art ausgeflihrt, 

indem man die Kupferplatte ganz mit einem schwarzen Schmelz nber

deckte, auf dem man die Lichter mit opakem Weiss aufsetzte. Gesichter 

und Blattwerk erhielten eine leichte farbige Glasur, dann eine Zeichpung mit 

Goldstrichen. Leonard, genannt Le Limousin, war der erste Direktor des fUr 

Arbeiten dieser Art eingerichteten Ateliers. Seine Werke erstrecken sich von 

1532-1574 und sind noch in wertlwollen Stlicken erhalten; so die Medaillons 

am Grabe der Diana von Poitiers und im Louvre, die Portrats des Admirals 

de Chabot und des Herzogs Fran~ois de Guise. Andere Emailleure derse1ben 

Zeit sind: Pierre Reymond, dann die Familie Penicaud und Courtey. Pierre 

Courtey lieferte die grossten StUcke der Emaillearbeiten fUr die Fa.,:ade 

des Schlosses Madrid, woyon noch 9 StUck im Hotel Cluny in Paris, drei 

andere in England. Die Fayencen Henri 11., aus dem Schlosse d'Oiron 

stammend, in den Jahren 1547-1 55g verfertigt, sind nicht minder originelle 

Kunstprodukte dieser Zeit. 

Die Glasmalerei wird durch Bernhard de Palissy, in Agen geboren 

(t 158g), vertreten. Er fertigte fUr Schloss Ecouen ein Glasbild «Amor und 

Psyche» nach Rafael. Del' als Maler und Bildhauer schon genannte Jean 

Cousin fUhrte in St. Gervais, S1. Etienne du Mont zu Paris, in der Kathedrale 

von Sens, in den KapeIIen zu Vincennes und Anet u. a. O. eine grosse Zahl 

von Glasmalereien aus. Angrand Ie Prince ist der Meister mehrerer 

schaner Glasgemalde in St. Etienne zu Beauvais. Claude und Guillaume 

von Marseille fUhrten in Italien die gemalten Fenster der Kapelle des 

Vatikans und mehrerer anderen Kirchen aus. 

Das Schneiden von feinen Steinen, die Glypthik, wird durch den ltaliener 

Mathieu del Nasaro nach Frankreich herUbergebracht. Er fUhn von 

1527-1547 den Titel eines MUnzwardeins von Frankreich und lidert auch 

Musterzeichnungen zu Stoffen und Teppicharbeiten. 

FUr Teppichweberei wurden in Frankreich, seit Flandern politisch gam 

abgetrennt war, eigene Fabriken errichtet. Schon Fran"ois 1. \Vollte mit Arras 

wetteifern, berief Flamander und errichtete die Manufaktur von Fontainebleau, 

von deren Erzeugnissen noch StUcke im Louvre aufbewahrt werden. Henri II. 

errichtete eine neue Fabrik «de la Trinitc», in weIcher D u bo u r g am Endc 

des lb. Jahrhunderts del' ausgezeichnetste KUnstler war. 
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Die schonen Holzbildhauerarbeiten des Italieners Seibecq 1111 Schlosse 

Fontainebleau sind schon enYiihnt, abel' auch in den Kirchen entstanden noch 

schone Werke in diesel' Technik. Die ThUren der Kirche St. Macloll zu 

Rouen von Goujon, das Tlifc1werk del' Kirche von Orbais, die ChorstUhle in 

St. Bertrand de Comminges von Bachelier u. a. 

Die franzosische Schule des Kupferstichs begann mit del' Mitte des 

16. Jahrhunderts; Jean Duvet, Etienne de Laune, Noel Garnier, Nicolas 

Beatriret, Rene Bo)"vin u. a. waren ihre Vertreter. 

f) Kunstlitteratur. 
Es erscheint eine franzosische Ausgabe des Vitruv: Art de bien Bastir de 

Marc Vitruve Pollion etc. Paris, Jacques Gazeau, 1547. In F 01. Mit Tafeln von 

Goujon. Aufnahmen antik-romischer Bauwerke giebt Androuet du Cerceau in 

seinem Livre d'Architecture; von 155 I - 1572 erscheinen die drei BUcher in Fo1. 

Die theoretischen Werke des Serlio werden Ubersetzt: Le premier livre d'archi

tecture de Sebastian Serlio; Bolognois, mis-en langue fran.,:aise par Jean 

Martin etc. Paris 1545. Der letzte Band hat das Datum 1575. Dazu kommen 

die Abhandlungen der Franzosen. Reigle generalle d'architecture des cinq ma

nieres de colonnes etc. Paris 1568 von Jean Bullant. Die Aufmerksamkeit richtet 

sich bereits auf die Karolingischen Bauten Frankreichs. 1. de Bourdigne, 

Histoire aggn!gativ des Annalles et Croniques d'Anion. Angers 1529. Fo!. 

FUr das Bekanntwerden del' zeitgenossischen Kunstschopfungen sorgen 

mehrere Arbeiten: Androuet Ducerceau mit seinem Werke: Les plus excellents 

Bastiments en France, von 1576-1579, in zwei Blinden erscheinend. Das 

Werk ist der Catharina de' Medicis zugeeignet. Oeuvres de Philibert de l'Orme, 

Paris 1567, in Fo!. Mit Tafeln. Schliesslich erscheinen eine Reihe von Oma

mentwerken im Stil der Renaissance: Akiati, Emblemata etc. 811 • Lyon 1557; 

Rene Bo)"vin. Libro di variate Mascare quale servono a pittori, scultori et a 

Huomini ingeniosi. 15(jo; Libro d'ancl la doretice de l'ilH'entionc di Piero 

Woerioto di Omeo. Lyon 1561 etc. 

3. Die nationale Renaissance In Deutschland unter dem 

Einflusse der italienischen Spatrenaissance (1550-1620). 

a) Architektur. 
Deutschlands Baukunst verharrt in del' langel1 Zeit von der Mitte des 

16. bis in das crste Viertel des 17. Jahrhunderts noch \\·escntlich unter dem 

Einfiussc der gothischen Traditionen. Die Hauptformen der Architektur 

bleiben mittelalterlich, die Renaissanceformcn sind nur eine dekorative Um-
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hlillung, wcnigstens muss dics von dcr grossten Zahl der entstchenden Archi

tekturwcrke gesagt \yo'den. Hierdurch unterscheidct sich die deutsche Renais

sancc ganz \\"escntlich von der bei we item mehr antikisirenden franzosischen 

Kunst. Auch ist in Dcutschland kein so machtigcr, das ganzc Land beherrschen

dcr Hofvorhandcn, wie in Frankrcich. Es spielcn deshalb die deutschen Schloss

bauten cine wcit beschcidenerc Rolle, dagegen tindct die Kunst in dcm damals 

grossen \Vohlstandc dcs BUrgerthums ihre breiteste Grundlage. Der gothische 

Spitzgiebel und der gothische, echt dcutschc Erker beldeiden sich mit phan

tastischen F ormen im Stil der Splitrcnaissance; das Voluten- unci Cartouschen

wcrk beherrscht dic Ornamcntik und bcsonders verdrangt lctzteres die 

Ptianzcnrankc und ergeht sich mit Vorliebc in tiachen bandartigen, etwas 

trocken \\"irkendcn Flachornamcntcn, lihnlich den Schmiedebeschlagcn. Dabei 

ist die innere Ausstattung der Bauten cinc sehr reiche. Wenn auch die 

Marmorarbeiten in Deutschland keinc grossc Rollc spielcn, so entschadigt 

fUr diesen Mangel die Pracht dcr reich geschnitzten, polychromirten und gelegent

lich mit Alabastcrrelicfs bereichertcn HolztMlungen. Die allgemeine Stimmung 

dcr lnnenrliume geht indess doch mehr, dem bUrgerlichen Charakter der 

deutschen Kunst emsprcchend, auf das Trauliche und gemUthlich An

heimelnde, als auf die Entfaltung kalter Pracht. Grossere dekorative Malereien 

sind selten, ebenso tindet die Freiskulptur in den Wohnraumen hum eine Stlitte. 

Der Kirchcnbau, allerdings iiberall geneigt, die alte Ueberlieferung langer 

zu be\yahren, bleibt noch ganz gothisch, mit Ausnahme einiger ziemlich am Ende 

der Epoche stehenden Werke. Die gothische Bauperiode der grossen deutschen 

Dome war z\\"ar im cn;ten Viertel dcs [6. Jahrhunderts abgeschlossen, aber man 

verlor diese erhabenen Werke deshalb nicht aus den Augen und dachte auch 

wohl an den Weiterbau der unvollendet gebliebenen, wie Herrmann Crom

bach's Historia Sanctorum trium :'egum Majorum. Coloniae Agrippinensis 

[554, in Fol., mit Grundriss und Aufriss der Westhl.;:ade des Doms von Koln, 

fUr diesen zu beweisen s'iheint. Die innere Ausstattung des MUnsters zu 

F reiburg im Breisgau wurde noch ohne wesentlichen Einfluss der Re

mussance weiter gefiihrt. 1m Jahre [558 del' Oelberg und [561 die schone 

steinerne Kanzel von Meister Georg Kempf von Rhineck im gothischen Stile 

errichtet. Das Toplerhaus in NUrnberg wird 1590 noch ganz mittelalterlich 

mit Masswerk und mageren Gesimsen erbaut. In den Fachwerksbauten der 

Harzgegenden bleibt die mittelalterliche Stilisirung mit geringen Spuren der 

Renaissance noch bis 1580 in Uebung. 

Die Ornamentformen der italicnischcn Spatrenaissance, vermuthlich durch 

die Werke der Kupferstecher bekannt geworden, zeigen sich vereinzelt bereits um 

die Mitte des 16. Jahrhunderts an verschiedenen Bauten. In Danzig an emcm 
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Giebel zu St. Elisabeth von 1549, hier der frUheste mit einer Jahreszahl be

zeichnete, sind die Voluten der Spatrenaissance verwendet. Die 1552 vollendete 

Fa<;ade des Artushofes ebenda zeigt eben falls Spatrenaissanceformen (Qu. Ort

wein, d. Renais., Abthlg. 38). In Erfurt gehort das Haus zum «rothen Ochsen ,> 

in diese Zeit, der Giebel hat bereits die DetaiHirung der Spatrenaissance 

(Qu. Ortwein, d. Renais., Abthlg. 48). Das Einfahrtsthor an der Wiener 

Hofburg, um 1552 erbaut, und anderes zeigt den Einfiuss der neuen Ornament

weise. In MUnster am Midy'schen Wohnhaus kommt erst spater, um 1564, 

der StilUbergang in den volutenfOrmigen Konturen des T~eppengiebels zur 

Geltung (Qu. Ortwein, d. Renais., Abthlg. 28); wahrend ein spaterer Bau, der 

Stadtkeller daselbst um I 569-157 I, 110ch ein reines Hochrenaissancemoti \' 

zeigt, ein weit vorspringendes Gebalk Uber Dreiviertelsaulen, ohne jedc Ver

kropfung durchgehend (Qu. Ortwein, d. Renais., Abthlg. 28). 

Der Otto-He i nrich s ba u des H ei del b er ger Schlo sses, 1556-1559 

unter der kurzen Regierung Otto Heinrich des GrossmUthigen ausgefUhrt, eine 

der edelsten BIUthen deutscher Kunst, nimmt unter den Bauten dieser Zeit 

cine eigenthUmliche, etwas isolirte SteHung ein. Hier ist ein reiner F a.;adenbau 

im entschiedenen System der italienischen Spatrenaissance gegeben, nicht l1ur 

eine dekorativ spielende Amvendung des antiken F ormenschemas, wie sonst 

noch allgemein ublich (Fig. 50). Die Baugeschichte dieses Werkes von 

massigen Abmessungen ist noch keineswegs aufgeklart. FrUher fabelte man 

von der Urheberschaft Michelangelo's; das ist nun wohl ganz grundlos, aber 

an einen direkten italienischen Einfiuss, wenigstens durch eine Zeichnung, 

mochte man wohl denken. Alexander Colin aus NUrnbcrg, der als 

Vollender des Maximiliangrabes in der Hofkirche zu Innsbruck bekannte Bild

hauer, wird auch am Otto-Heinrichsbau als Meister der Sandsteinskulpturen 

genannt; Caspar Fischer und Jacob Leyder aIs Werkmeister und Aus

fUhrende. Das Erdgeschoss hat rustizirte jonische Pilaster auf durchgekropften 

Postamenten und grosse durch Hermen getheilte Fenster, mit geraden Giebeln 

bekront; der erste Stock zeigt korinthische profilirte und in der FUllung mit 

einem Arabeskenzuge verzierte Pilaster, und eben falls durch Hermen getheilte 

durch ein Gebalk geradlinig geschlossene Fenster mit einer Bekronung durch 

einen figurirten Arabeskenaufsatz in ganz italienischer Art; das obere Geschoss hat 

korinthische Halbsaulen und ahnlich wle 1m ersten Stock behandelte 

Fenster. Die Geschosse sind durch reiche Gebalkbander von einander 

gesondert und die beiden Dachgiebel Uber dem unverkropften Hauptgesimse 

bleiben ohne organische Verbindung mit der Fa<;ade. Eine EigenthUmlichkeit 

der Fas:ade ist das Ersetzen eines um des anderen Pilasters durch eine gebalk

tragende Kon801e und darunter gestellte Figurennische. Besonders dieser Zug 
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del' Erfindung scheint auf den Entwurf cines Bildhauers hinzudeuten und viel

leicht ist doch Colin, del' gewiss genug italiei1ische Studien hatte, del' geistige Ur

heber del' F'l\;ade. DasHauptportal mit seinem Cartouschen- undBlatt\\'erk in freier 

phantasievoller Ertlndung, ohne die trockene BeschlHgeornamentik der spl1teren 

Zeit, stimmt ganz mit dem Spiitrenaissancecharakter der Fa-;:ade lind ist keines

wegs SHirker barock. Man braucht nur als Parallele an die Stuckdekorationen 

des Rosso in Fontainebleau zu denken (Qu. Ortwein, d. Renais., Abthlg. ()). 

Danzig hat an dem Hause Langgasse 45, um 1560, cine sehr antikisirende 

Fa.,:ade aufzU\\'eisen, abel' doch in organischer Verbindung mit einem Giebel 

(Qu. Ortwein, d. Renais., Abthlg. 38). In Hameln beginnt der Massiybau der 

Renaissancezeitgleich mit den, \Venn auch primitiv ausgefUhrten,Holzcartouschen

formen der Spl1trenaissance. Die F a-;:ade des Hauses Bl1ckerstrasse Ili, yon 

1568- I 5ti~), ist einem Hlteren gothischen Hause vorgebaut, das Portal ist 

noch spitzbogig geblieben und die Musterung del' Quaderschichten kommt 

noch nicht VOl' (Qu. Ortwein, d. Renais., Abthlg. 12). Del' Verbindungsgang 

des Rathhauses in LUbeck auf dcr Marktseite 11<It cine um 1570 in Spiit

renaissance ausgcflihrte F a-;:ade, ganz in Haustcin. Dic Hallc ist mit Krcuz

gewolben liberdeckt, darUbcr einc RustiLl\nll1d, dann folgt ein Pilastergeschoss 

und schliesslich drei reich gcschmUcktc Giebel. Auch die EingangsthUr zum 

Audienzsaale des Rathhauses von 1573 ist reich und fein in diesem Sinne durch

geflihrt (Qu. Ortwein, d. Renais., Abthlg. 43). In Hildesheim giebt es schon 

verhHltnissmHssig frlih, um 1564, einen Fachwerksbau, das Platz'sche Haus 

in del' Osterstrasse, im Stile del' Spl1trenaissance, mit figlirlichen Darstel

lungen in den Brlistungen (Qu. Ortwein, Abthlg. 3 S). 

1m lctzten Viertel des lti. lahrhundcrts werden dic Dekorationsformcn 

der Spl1trenaissance ganz allgemein und flihrcn, besonders in Verbindung 

mit clem immer noch vorherrschenden Giebelbau, zu ganz abenteuerlich 

phantastischen, hornformig ausgebogenen, obeliskenartigen und mit seltsamen 

Figlirlichem yermischten Zierformcn. Rothe:nburg an dcr Tauber hat in 

dieser Zeit sein malerisch reizendes Geprlige erhalten. Das Rat h h au s 

1572-1578 vomBaumeister Wolff aus NUrnberg erbaut, hat aus der frliheren 

gothischen Epoche wesentliche Theile bewahrt, so besonders eincn schlank<.:n 

Thurnl, der jetzt sehr zum malerischen Etfekt del' Langseite beitriigt. Del' 

grosse Rathhaussaal, ein langes hohes, mit einer schwercn Balkendeckc \'er

sehenes Viereck, ist eben falls bei dem Brande von I So I verschont geblieben. 

Von den Theilen des Neubaues ist besonders cine, vor der Langseite sich 

hinziehende Rustikakolonnade wirksam. Das Hauptportal in Sandstcin am 

slidlichen Giebel, in sehr reinen Renaissanceformen, sowie auch die Orna

mentik der in Eichcnholz ausgefUhrten Thlir, ist zu bemerk<.:n. Das S pit al-
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ge b u ude zu H.otIH.:nburg 15;4- I j;(j l!benfalls von Woltf ausgefUhrt, ist im 

Aeusseren einfach, doch mit zwei schonen Porta1cn in 1daren Renaissance

formen. Das Innere ist reicher und enthtilt besonders schone ThUreinfassungen 

in Sandstein mit dem Monogral11me des Baumeisters (Qu. fUr Rothenburg: 

Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. :~). Das Haus No. 343 in der Schl11iedgasse zu 

Rothenburg ist ein Giebelhaus von origineller Stilisirllng, vermuthlich 1596 

erbaut. Die sehr bemerkenswerthe Fa.;ade hat q Karyatid.en in zwei Ge

schossen lind der Gil!bcl ist durch Delphine abgetreppt. Es war dies kein 

Kaufhaus, sondern ein nm zum Bewohnen bestimmtes Gebaude. 1m Erd

geschosse lag die Dicle und ei~le Dienerwobnung. Die W ohnung im ersten 

Stock mit Vorplatz, Fal11iliensaal und KUche, die Hintergebaude in zierlichem 

Fad1\n:rksbau noch mit spatgothischen Motiyen. Die Portale des Schul

gebtiudes in Rothenburg, von r j()O, ganz im Stile der Rathhausarchitektur 

lind ,,"ohl von denselben Steinmetzen, die dart thatig waren, gefertigt 

(Qu. Ortwein, d.. Renaiss., Abthlg. 3). 

Das grtiHich Fugger'sche Schloss zu Kirchheim an der Mindel, 1581 

l!rbaut, ist einfach im Aeusseren, um so reicher in der Architektur des 

grossen Saals; besondei's ist hier die Decke ein Meisterstlick der Renaissance 

(Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. 2). 

Das neue Schloss zu Badl!n, Ij;6 durch Markgraf Philipp II. von dem 

Baumeister Caspar \Veinhardt aus Iknedict-Beuren, der frUher in Regensburg 

und. Munchen thHtig ge\\"esen war, erbaut. 1m Jahre 1689 durch den fran

zosischen Marschall Duras niedergebrannt und 16~)7 wieder aufgebaut. Die 

yom Bau yon 15;6 erhaltenen Theile, das Hauptportal, der Treppenthurm und 

ein besonders ausgezeidlIleter Rundpavillon, der sogenannte Dagobertsthurm, 

zeigen die Stilisirung der Spiitrenaissance (Qu. Ortwein, Abthlg. 23). 

In Mainz ist das HallS zum Konige von England aus dem Ende des 

It>. oder dem Anfang des I;. Jahrhunderts, an der Hofgallerie sind die Ge

simse, Kragsteine und Baluster von Sandstein, die Pfosten mit Knaggen 

und Friesen von Eichenholz. Die Details sind etwas ftuchtig behandelt 

(Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. 6). 

Das Portal des ehemaligen Jesuitenkollegiums, jetzt Gymnasiums, in 

Coblenz, ganz im Stile dieser Zeit, aus dem Ende des 16. Jahr-hunderts, die 

Steinhauerarbeit von stattlicher Wirkung im Stile der deutschen Spat

renaissance (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. 45). 

Das Haus in der Dalbergstrasse zu Aschatfenburg (Qu. Ortwein, 

d. Renaiss., Abthlg. 2li) hat die trockene Beschlageornamentik der Spatzeit. 

Das Residenzschloss zu Aschaffenburg gehort zu den bedeutendsten 

Schlossbauten Deutschlands. 1m Jahre 1605 begann der Bischof Suicard von 
EBE J. IS 
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Mainz den Neubau. Baumeister war Georg RUdiger aus Strassburg. Del' 

Grundplan ist nahezu ein Quadrat, mit kraftig vorspringenden EckthUrmen, 

in der Mitte ein ebenfalls quadratischer Hof. Die Lagc auf ciner hohen 

Terrasse erhoht die Wirkung des Baues. Die Fa~ade des sUdlichen FIUgels 

mit einem machtigen Treppengiebel in der Mitte, in Renaissanceforll1cn 

detaillirt, ahnlich die alldcrcn Fronten. Sall1mtliche Fenster haben steinerne 

Kreuzpfosten. Die EckthUrme mit Gallerien, auf weit ausladendell1 Kon

solengesims, mit reich skulpirten Kapfen und Ornamenten. Das Hauptportal 

1607 mit Rustikapfeilern und vorgesetzten Sliulen mit Beschlagcornamentik; 

denselben Stil zeigt das kurfUrstliche Wappenschild an der sUdwestlidlen 

Fundamentmauer. Die Giebel treppentormig mit Pyramidcn bekrant und 

mit Beschlageornamentik verziert, ahnlich das Portal zur Schlosskapelle 

(Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. 26). 

In Colmar betinden sich cine Anzahl Bauten, welche dieser EpodlC 

angehoren. Ein Erker am spatgothischcn Polizcigcbliude, 1575, zur Vornahme 

affentlicher Bekanntmachungcn angcbaut, in klarer Fassung. Dic Portale am 

Fleischhauer'schen Hause; das am Trcppenthurm von 1581, ein andercs Portal 

von 1587 (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. 44). Der sogenannte Neubau in 

Colmar, 1606 erbaut, hat einen Erker mit Banderornamentik. Achnlich das 

Portal Backergasse 4, an einem Hause der ehemaligen Schmiedczunft, vom 

Jahre 1616. 

Das Rathhaus in Gernsbach, als Wohnhaus 1617 erbaut, von dem 

ursprunglichen Werke nur der Stcinbau erhaltcn, zeigt eincn Treppengicbel 

mit hornfOrmigen Ausladungcn und gekuppelte Fenster mit durchschnittcnem 

Giebel. In dem hliutigen Cartouschenwerk, welches auch die Fenstercin

fassungen begleitet, macht sich ein Ucbergang zum Barock gcltend (Qu. Ort

wein, d. Renaiss., Abthlg. 39). 
Der sogenannte Spanische Bau in Koln, 1608 als Gebaudc fUr die 

rheinisch-westphalischen Kreisstlinde begonnen, ist ein Backstcinbau in nieder

landischer Spatrenaissance. Die Schlussrosetten der gothischen Gewalbhalle, 

in spater Renaissanceornamentik mit Spuren ehemaliger Vergoldung und Be

malung. Der grosse Saal im KaIner Rathhause von 1603, die reichste Innendeko

ration, die nOGh aus dieser Epoche in Koln vorhanden, mit herrlichen reinen In

tarsi en. Ebenfalls bemerkenswerth der Zunftsaal der Bierbrauer, Schildergassc 9(), 

aber im Uebergangsstil zum Barock (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. 22). 

MUnster hat eine Anzahl Wohnhauser aus dem Ende des 16. Jahr

hunderts, stets Giebelbauten und stets mit den phantastischen Dekorationsformen 

der Spatrenaissance. Schlun's Wohnhaus mit hornfOrmigen Giebelverzierungen 

und Obelisken. Das ehemalige Meyer'sche W ohnhaus, jetzt abgerissen, hatte 
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ell1en reiehen Giebel mit Besehlageornamentik. Aehnlieh ist der Giebel an 

Sehwiersen's W ohnhaus (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. 28). 

Die Bauten der Spatrenaissanee in Hameln zeigen ein vielfach variirtes 

Motiv, die Diamantirung und Musterung der Quaderfbehen besonders stark 

ausgeprligt. Es liegt hierin ein maleriseher Zug, der auf das beginnende 

Baroek hindeutet und der sieh in Uhnlieher Weise in franzosischen und 

Fig. 51. Giebel vom Schloss Hamelschcnburg (n. Ortwein). 

niederlandisehen Baroekbauten \viederfindet. Das Leist'sche Haus in der 

Osterstrasse <j, eins der ersten Renaissaneehliuser in Hameln, hat gleich sehr 

entwiekelte Spatrenaissaneeformen, welche sich in einer sehr lebendigen Be

handlung des Giebelkonturs ausspreehen, dagegen sind die diamantirten Quader

sehiehten noeh nieht vorhanden. Die Burg Schwaber bei Hameln von 1574 

bis 1602 hat noch in den bis 1588 ausgeflihrten Theilen splitgothische Profili

rungen. Am nordliehen FlUgel, 1602, ein zierliches Portal mit Diamantirungen 

(Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. 12). 
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Die Hamcls.:henburg, z\\-is.:hen Hamcln und Pyrmont, 1588 his 

,ti'3 erbaut, erinnert no.:h viclfa.:h an das Mittclalter (Fig. 51). Das Rru.:h

steinmauerwerk mit Mortelputz we.:hselt mit gemusterten Quaderschi.:hten und 

die Ornamentik zeigt das gerollte Cartous.:henwerk und die Bandstreifen der 

Spatrenaissan.:e, die Du.:her sind mit Sollingplatten abgedeckt (Qu. Ortwein, 

d. Renaiss. Abthlg. 27). 

Die Ar.:hitektur der H U use I' in Ham cln folgt nun dem in Humels.:hen

burg anges.:hlagenen Tone. Das von Dempster's.:he Haus am Pferde

markt, ein ,ti07 begonnenes Giebelhaus, ist in den beiden unteren Geschossen 

massiv mit stattli.:hem Erker, das dritte Ges.:hoss und del' Giebel in Fach

werk. Charakteristis.:h sind die mit geometris.:hen Mustern bedeckten Quader

schi.:hten und die Na.:hbildung von Ble.:harbeit in der Ornamentik. Del' 

Fadnverksbau ist sehr rei.:h in demselben Sinne ausgebildet (Fig. 52). Das 

Hochzeitshaus an del' Osterstrasse, um ,tiIO begonnen, zeigt in del' Quader

verblel~dung einen glei.:hmussigen Wechsel der gemusterten S.:hichten, deren 

Zeid1l1ung meist dur.:h Zirkelschllige gebildet ist. Die Da.:herker der Sudseite 

zeigen die Ublkhen phantastis.:hen hornartigen S.:hweifungen. Del' Ostgiebel 

von 1617 ist besonders rei.:h und hat eine origilielle Bekronung del' lctzten 

Zinne. Das Gebaude war zu glei.:her Zeit Stadtwaage, A potheke und S.:henke 

und hatte deshalb drei Portale. Das sogenannte Rattenfungerhaus, kurz 

na.:h 1600 erbaut, ist ein mu.:htiges Giebelhaus mit phantastis.:hem Kontur des 

Giebels und hat dieselben ornamentirten Quaders.:hi.:hten und die glei.:he Be

s.:hlage-Ornamentik, wie das Ho.:hzeitshaus (Qu. Ortwein, d. Renaiss. Abthlg. 12). 

Das Rathhaus in Celle, mit einem sehr s.:honen und rei.:hen Giebel, 

um 1579 erbaut. Die drei Gesd10sse des Giebels mit doris.:her, jonis.:her und 

korinthis.:her Pilasterarchitektur, del' Umriss dur.:h das Ubli.:he Volutenwerk 

mit Obelisken und Kugeln belebt. Summtli.:he Gesimse sind verkropft und 

die Ornamentik in del' Nachahmung der Beschllige gehalten (Qu. Ortwein, 

d. Renaiss. Abthlg. 25). 

In Gandersheim ist das Rathhaus na.:h einem Brande um 1580, mit 

Beibehaltung alter romanis.:her Theile, in den Formen der SpUtrenaissan.:e 

wieder aufgebaut. Die Hauptlinien sind ziemlich rein, aber die Verzierungen 

zeigen ein reiches gerolltes Ledercartous.:henwerk. Die Abtei ebenda, nach 

einem Brande 1599-1600 von Meister Heinrich von Oevekate wieder 

aufgebaut. Die Giebel mit Voluten in massiger Ausbildung. (Qu. Ortwein, 

d. Renaiss. Abthlg. 30). 

In MUnden, am Zusammentiuss del' Werra und Fulda, ist das Raths

und Hochzeitshaus urn 1603 begonnen. Die Steinrnetzarbeiten der Frontell 

VOll Meister Friedrich Weitrnallll VOll Munden. Die Hauptarbeiten am 



Portal, den Gicbeln, sowic am Erker dcr Hinterfront yon Georg Grossmann 

yon Lcmgo mit rcichcr Beschlligcornamentik (Qu. Ortwcin, d. Renaiss., 

Ahthlg. J 3). 

Fig. 52. Vom Dcmpster'~chell I-Iall~e in }-Iamcln (n. Ortwein). 

Das sogenannte Halls der Vlitcr in Hannovcr, J Ii J () crbaut, ist jctzt em 

moderner 11mbau mit Verwendung alter Theile (Qu. Ort\yein, d. Henaiss. 

Abthlg. :Lj.l. 
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Das Gewandhaus in Braunschweig, IS8() mit einer im Renaissance

stile umgebauten Fa~ade. Die Halle vermuthlich aus derselben Zeit mit Kreuz

gewolben liberdeckt, die Gurte dersclben setzen auf Konsolen aut~ welche vasen

artig mit Voluten liber einer Blatterwelle gebildet sind. Das ehemalige Gym

nasium ebenda, von 1592, ein Neubau mit Figurennischen zwischen den 

Fenstern, die Fenster noch gothisirend hat schone Figuren als Bekronung des 

Portals. Das Haus Gordlingerstrasse von 1584, mit schonem Portal. Ein 

Thor in der Wendenstrasse von 1591; Thor und Fenster am Slidklint 15, 

von 1591 sind bemerkenswerth (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. 29)' 

1m Fachwerksbau der Harzstadte macht sich cler Stil cler Spatrenaissance 

dureh eine mehrfache Anwendung des figlirlichen Reliefs, besonders in den 

FensterbrUstungen, bemerkbar. Das Haus Poststrasse 5 in Braunschweig, von 

1597, mit grosserem Hof, zeichnet sieh durch ein sehr schones figlirliches 

Ornament an der Saumsehwelle aus (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. 29). 

Die BUrgerschule in der Wilhelmstrasse ebenda, von 1619 hat zwei Geschosse 

in Stein und nur ein oberes einfach gehaltenes Fachwerksgesehoss. 

Das Schloss zu Bevern bei Holzminden 1603-1612 erbaut, mit Il!ittcl

alterlieher Hauptanlage, viereckt um einen grosseren Hof gruppirt, nur mit 

Renaissaneedetail. Auch hier finden sieh die verzierten Rustikaquadern \Vic 

in Hamcln, l1ur mit vicl kleinerer Musterung. Die Portale in ausgebildeter 

Spatrenaissance gehalten mit BeschlUgeornamentik, Fruehtsehnliren und auch 

schon mit den spUter 110ch mehr bcliebten hangenden Tuehern. Auch an 

den Rustizirungen del' inneren Thlireinfassungen zeigt sich eine lihnliche 

FWchenbehandlung wie in Hameln. Die oberen Stockwerke del' Hofseiten 

sind im Fachwerksbau mit Uebertragung der Steinformen ausgefUhrt. Die 

Behandlung der iiusseren Fenster mit schragen Laibungen ist noeh mittel

alterlich, auch die Treppen sind gothisehe Spindeltreppen mit Renaissance

detail. An den liusseren Portal en zeigen sich noch Spuren von Bemalung 

und Vergoldung (Qu. Ortwein, d. Renaiss., AbthIg. 4). 

In Hildesheim bezeiehnet das Kaiserhaus am Langenhagen, ein 

Steinbau, 1586 fUr den Dr. juris Borkholten errichtet, del' in Bologna studirt 

hatte, den Uebergang zum Barock (Fig. 53 giebt die lilteren Theile). Das 

Haus ist uberreich an Skulpturen, schon mit den Kaisermedaillons am Sockcl 

beginnend, aber nur die Nischenfiguren haben einen kunstlerischen Werth 

(Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. 35). Del' Steinerker am sogenannten 

Templerhause ist vom Jahre 159 r. 1m Facl1\yerksbau hlilt sich del' gothische 

Einfluss Wnger, erst in einem Faehwerkshause am Markte yon I 5~)8 zeigt sich 

derselbe ganz verdrangt, die BrUstungen haben die in del' Spatrenaissancezeit 

beliebten tigurliehen Darstellungen. Ein Facll\nrkshaus am Hohet1wege, 1608, 
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iibertrligt die Formen del' Steinan:hitektur auf den Holzbau. Das Ncustiidter 

Rathhaus von I (io I, ganz im Charakter des Vorigen, abel' immer mit vorge

kragten Stoek,,·crken. Das ehcmalige Rolandshospital, um I Ii I I erbaut,inFaehwerk 

mit Uebertragung der Stcinformen und wie die Vorigen mit tigUrliehen Dar

stdlungm in den Brlistungen. Der Faehwerkserker am Pbffl.!nstil.!g ist \'on 1602; 

Fig. 53. Halh am l.allgcllhag""ll ill J lil ... ic~hL'i1ll. 

danl1 Hliusergruppen am Andreasplatz llnd am Marla \,on I () 15, ganz WII.! die 

V origl.!n (Qu. Ortwein, d. Renaiss., A bthlg. 3:'). 

Dil.! ehcmalige bisehiifliehe Comissc aill Holzmarkt in Halbl.!rstadt 

ist ein Stt:inbau \'on ] 591i, mit Gicbeln auf den \'orspringenden Eekbauten, im 

Ul.!bcrgang zlIm Baraek. Ein Faeh\\'\.!rkshaus am Holzmarkte cbl.!nda, \,on ()76, 

I.!in Langhallsbau mit Erkl.!r lind Daehallsbau hat noch die Arkadenflillungen 

in Lim Brlistllngen (Qu. Ort\\·t:in, d. Renaiss., Abthlg. 4(i). Dl.!r Zwicken 

\Seh\\"ibbogl.!n) am Domplatz, dil.! eht:malige Domprobstl.!i, Uill ](i] I, hat untt:n 

rundbogige Arkadm in Sandstl.!in, darlibcr ein Faehwerksgesehoss, - die jetzt 
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hier befindlichen geschnitzten FUllungen rUhren abel' yon e1l1em anderen 

Gebaude her ~ (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. J()). Das Fachwerks

haus am Hohcnweg 51, ein Langhaus mit Dachausbau, hat noch Ar

kadenfUllungen in den BrUstungen. Das glanzendste und prachtvollste 

Beispiel des Halberstadter Renaissance - Fachwerksbaues, der Sch u h h 0 r 
am Fischmarkt yom Jahre 1579, ist nur theilwcise erhalten; drei rcichc 

Erker sind in neuerer Zeit entfernt und ein Thcil del' BrUstungen yerlindert 

worden. 

In Berlin ",ird 15n Hans Rlispell vom Kurfursten Johann Georg als 

Baumeister auf acht Jahre angenommen, er baut am Schlosse in Kopenik und 

an dcr Befestigung yon KUstrin. Franz Chiaramella de Gandino war nur 

Festungsbaumeister in Spandau. Gral' Rochus Guerini zu LyncH, geboren 

1525 in Italien, l' 15()t) in Spandau, bm 1578 in brancienburgische Dienste 

und \\'urde in Berlin am kurfUrstlichen Schlosse und in Botzow, cbenblls 

an einem Schlossbau, beschiiftigt. Rochus von Lynar begann 1570 den \V e i ter

bau des kurfUrstlichen Schlosses in Berlin. Ein Flligel nach dem Lust

gartcn hin wurde hil1zugefUgt, der an dcn Flligel Joachims anschliessende 

Theil \\'urde vier Stock hoch au fgefUhrt. 1m Jahre 1579 wurde auch die 

Anlage des dritten Hauses, des Quergebaudes, \\'e!ches den Schlosshof 

schliessen so lite, geplal}t. Peter Kummer del' Aeltere aus Dresden, kurflirstlich 

slkhsischer Bau- und Maurermeister, \\'llrde von KurfUrst August yon Sachsen 

mit cineI' Visirung zu eincm Gebiiude nach Berlin geschickt. Diesel' Plan 

kam unter Lynar's Oberleitung zur AusfUhrung, wurde abel' mehr nach del' 

Schlossfreiheit hin geruckt als anfangs beabsi.:htigt; das Geb:iude \HlrdlC J{j()(j 

abgebro.:hen. IIll inneren Schlosshofe, am FlUgel Joachims 11., \\'urde cine 

Doppcltreppe gcbaut, die eine mit Stufcn, die andcrc als Hampe, lctztcre noch 

in del' Treppe YOI' dem S.:h\\'eizersaalc erhalten, yermuthlich nach einem Ent

\\'urfe L\'nar's. Das lhitte Ha us, del' QuerflUgel, \Hlrde endli.:h yon Peter 

N i uron aus Lugano, lkr bereits mit seinem Bruder Bcrnhard 157;~ 1 580 das 

Schloss in Dcssau crbaut hatte, cbcnhllls unter Obcrleitung Lynar's, in den 

Jahren 1593~ 15<); ausgefiihrt. LImcn bebnd si.:h duo \Veinkdlcr, im Erd

geschosse und erstem Stock die RathsstublC, das Ar.:hiy, elilC Kammer und dilC 

Kanzlei, dic beidcn oberen C;ICS.:!lOSSIC \\'urden zu Gast\\'ohnungen eingeri.:htet. 

Peter Niuron baute noch nach 1 SilO unter Kurflirst Joachim Frie,irich die Sci ten

gebliude, \\'elche jetzt im Lustgarten z\\'is.:hen dem Schlossc und dem nomc 

liegen; es wird abcr nur del' grade FIUgcl nach clem Lustgarten hin fertig. 

Niuron war spliter wieder in Kothen in Anilaltischcn Dienstcn. 

Das .Tagdschloss Grunewald bci Berlin \Hlrl1L: LIm 1580 durch die gegen

Uberliegendcn Gebliude yergrusslCrt, unter Leitung Lynar's. 
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Ebenfalls unter Direktion Lynar's wurde das von Guerini angefangene 

Schloss Botzow bei Berlin, spliter Oranienburg genannt, von Joh. Bapt. 

deS ala 15~)o weiter gebaut. Noch spater wird dasselbe bedeutend erweitert. 

Das Portal der Marienkapelle der Nicolaikirche in Berlin, zugleid1 Erb

begriibniss der von Kotteritz'schen Familie, in Spatrenaissance zum Barock 

libergehend gehort in diese Zeit (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. 19). 

In Magdeburg ist das Haus Breiteweg 148, um 1593 erbaut, das einzige 

bemerkenswerthe Steinhaus, das bei der Zerstorung Magdeburgs erhalten blieb. 

Es ist ein Giebelhaus mit gothischen Reminiscenzen in den abgeschrligten 

Fensterlaibungen, sonst in ausgebildeter Splitrenaissance (Qu. Ortwein, d. Renaiss., 

Abthlg. -+ti). 

Halle a. d. Saale besitzt einige Bauwerke aus dieser Zeit. Das W!\age

und Hochzeitshaus 1573- 1581 von· demselben Meister, der auch Theile des 

Friedhofs ausgeflihrt hat. 1m Thalamte noch eine hlibsche Decke mit Ge

mlilden, yon 1594, in Splitrenaissanceformen; die weissen Bandfriese auf 

rothem Grunde, die Rosetten und hossirten Rechtecke golden auf blauem 

Grunde. Die braun und grlinen Ranken von tlotter Behandlung (Qu. Ortwein, 

d. Renaiss., Abthlg. 8). 

Das Haus zum <breiten Heerd» in Erfurt am Fischmarkt, 158-+ von 

Heinrich von Denstedt erbaut, im Uebergang zum Barock, mit vielem 

figlirlichen Ornament. Die steinerne Wendeltreppe hat an der llnterseite noch 

ganz Spiitrenaissance-Ornamentik (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. -+8). 

Die V es te Held b ur g bei Erfurt, yon 1560- 1 5ti-+ durch den sogenannten 

franzosischen Bau erweitert. Der Baumeister war Nicolaus Gromann. Zwei 

Erker im Hofe, der MUnner- und Frauenerker genannt, sind der Hauptschmuck 

des Hofes (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. 48). Ein Fach\\'erkshaus in 

Heldburg, mit steillernem llnterbau yon dio5, wirkt sehr eigenartig durch die 

in Muster zusammengestellten FachfUllhiilzer. Die Holztlliche liberwiegt und 

liisst nur kleine Felder frei, weIche mit gebrannten Thonplatten von ver

schiedener Farbe ausgeflillt sind; die Fenster des Unterbaues noch gothisirend. 

Am k u rfli rstl i ch en Sc h I 0 sse in D resd en beginnt durch Christian I. 

(I 58G- 1 5(1) eine dritte Bauperiode unter italienischem Eintlusse. Der Bau

meister No ssen i musste aber die Fa,aden der jetzt hinzugefiigten Theile, des 

Flligels an der Schlossstrasse und des StallhofgebUudes, der deutschen Renais

saneestilisirung anpassen. Der k lei ne H 0 fist der Mittelpunkt der damnligen 

BauthUtigkeit. Es ist eine derbe, ~;u'enge Rustikaarehitektur im Sinne der italieni

sehen Splitrenaissance; gekuppelte, rustizirte, dorische Suulen fassen den 

Halbkreis eill. Der Hot~ zur Abhaltung yon Ringelrennen bestimmt, war auf 

der nordustliehen Langseite dureh offene Arkaden auf dorisehen Silulen ein-



234 

gefasst (Qu. Ortwein. d. Renaiss .• Abthlg. 151. Das Portal, welches den Verkehr 

von der Hofkirche aus mit dem grossen Hote vermittelt, ist aus derselbcn 

Zeit und hat ebenfalls dorische, rustizirte Siiulen. Del' Italiener Nosseni kam 

157) aus Lugano nach Dresden und flihrte ausser dem Schlossbau noeh die 

grandiose Flirstenkapelle des Freiburger Doms aus. 

Schloss Osterstein bei Zwickau, 1587-1590, an Stelle einer altcn 

Burg, von KurfUrst August erbam, jetzt Geftingniss (Qu. Ortwein, d. Renaiss., 

Abthlg. 33). 

Das Rathhaus in Krieg, 1570-1576 yon Jacob Mahler erbaut, mit 

Ciebeln, Helmthlirmen und dazwisehen liegender Vorhalle, ein malerisches 

Ganze bildend. Der obere Theil der Vorhalle hat wegen Bauftilligkeit ab

gebrochen werden mlissen (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. I I). Ein Wohn

haus am Ringe ebenda, I(iz I in Formen def Sp1itrenaissanee errichtet, die ganze 

Fa~ade mit Sgraftito's dunkel auf hellem Grunde bedeekt. Das alte Oderthor 

in Brieg, 15<)5- 1596 yom Sehlossbaumeister Bernhard erbaut, zu einer Be

festigung am Piastenschlosse gehorend. 

Die Stadtwaage in Neisse, 1602-1604 erbaut, ist ein Giebelhaus im 

beginnenden Barockstile. Die Arkaden des Unterbaues in Granitquadern, 

oben Ziegelbau mit Verputz und Sandstein fUr Einfassungen und Figlirliehes; 

ein reich entwickelter Giebel ist vorhanden. Die Fa~'ade zeigt noch Spuren 

von Bemalung (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Heft 17 I). 

Das Schloss zu Oels, 16I1i unter Karl II. yollendet. Das iiussere 

Sehlossthor um 1603 mit diamantirter Rustika und ins Baroeke libergehendem 

Aufsatze, in unsehonen Verhiiltnissen. 

In Bunzlau zeigen mehrere Portale am Ring yon 1557 und Ilioo den Stil 

der Splitrenaissanee bis zum Baroek hin (Qu. Ort\\'ein. d. Renaiss., Heft 175 und 

176). Das Schlossportal zu Giessmannsdorf yon l(io3, ebenfalls im Ueber

gange zum Baroek. Aehnlieh ein Schlossportal zu Parch\\'itz vom Jahre 1582. 

In N U rn bel' g kommt naeh der zweiten Hiilfte des I (i. hhrhunderts das 

gothische Detail, das man sieh bis dahin eifrig bemliht hatte zu yermeiden. 

wieder zur yollen Geltung; besonders das den Bauhandwerkern stets gelliuiig 

bleibende Masswerk. Ein Beispiel dayon bietet das P e II e r' s e he H au s i 11 

Nlirnberg, um I(io) fUr Martin Peller. den Sch\\<iegersohn des reichen Bartolomeo 

Viatis aus Venedig. erballt. Die F ormel1 sind \\<ie,lcr stark mit spiitgothiseben 

Konstruktions- und Dekorationsmotiyel1 gemiseht; lind daneben zeigen die Giebel

theile der Fa~ade bereits den liebergang Zlll11 Baroek. Das Innere. KaminthUrel1. 

Kamine und THfel\\<erk erinnern bereits an die phantastisehen Kompositionen 

Dietterlin's, dabei bleibt die Sehlosserarbeit wieder im Charakter der SpHtgothik 

(Qu. Ortwein, d. Renaiss., Heft 5). Das noeh mehr gothische Toplerhaus von 
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15go, ebenda, wurde schon erwahnt. Der Schopperhof bei NUrnberg, um 

1590 erbaut fUr Bartolomeo Viatis, mit Zaun und Wassergraben, in sehr ein

fachen Formen, aber nicht mittelalterlich. 

Die Burg Trausnitz bei Landshut ist eine ursprlinglich gothische 

Anlage, vermuthlich fand erst in den Jahren 1578- I 580, die Umwandlung 

111 einen Renaissancebau statt, besonders datiren die bemerkenswerthen 

Malereien des ersten Stocks aus dieser Zeit. 

In Elias Holl zu Augsburg und Wendel Dietterlin von Strassburg 

begegnen uns endlich zwei unzweifelhaft deutsche Meister von grosserem Ruf. 

Der Baumeister Elias Holl, nach Angabe seiner Selbstbiographie 1573 in Augsburg 

geboren, kam um 1600 nach Venedig und bildete sich an den Bauten des 

Palladio. Dies bestimmte den Stil seiner spateren Bauten. Sein Hauptwerk 

ist das kolossale neue Rathhaus in Augsburg, \velches nach 1615 begonnen 

und 16:20 beendet wurde. Der Mittelbau im Erdgeschoss und im ersten Stock 

bildet je eine Halle von 120 Fuss Lange, in der zweiten Etage befindet sich 

der goldene Saal, in einer Hohe von 52 Fuss angelegt und hieran schliessen 

sich die Flirstenzimmer. Die Architektur des Aeusseren zeigt die etwas 

trockenen Formen der Spat renaissance. Die beiden ThUrme sind im ursprUng

lichen Entwurfe von Elias Holl nicht vorgesehen und erst \\'ahrend des Baues 

projektirt. Das Hauptportal ist von roth em Marmor und hat ein schones in 

Rronzeguss ausgefUhrtes Oberlicht mit dem Stadtwappen. Die FUrstenzimmer 

sind ganz im Stil der Spatrenaissance dekorirt, mit besonders schon durchge

flihrten ThUren, dagegen ist die Decke des in der Zusammenwirkung grossartigen 

goldenen Saals schon mehr barock stilisirt (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. 2). 

Elias Holl hat ausserdem noch eine Anzahl anderer Bauten in Augsburg aus

gefUhrt. Urn 1601 das Giesshaus, 1602 das Backerhaus, dann das Zeughaus 

und den Kirchthurm bei St. Anna mit geschweiftem HeImdach, 1605 folgte 

der Neubau des Siegelhauses, zusammen mit dem Maler Joseph Hanitz; um 

I(Jog das Schlachthaus und kurz darauf die BarflisserbrUcke, nach dem Muster 

der RialtobrLicke in Venedig, mit Kramlliden auf beiden Seiten. Das neue 

Spital in Augsburg, 1622-163°, war sein letztes Werk in seiner Vaterstadt; 

ausserdem hatte er ausserhalb das gratlich Schwarzenburg'sche Schloss zu 

Schonfelden in Franken, die Kirche des heiligen Grabes zu EichsHidt und das 

Schloss fUr den Bischof \'on EichsUidt auf dem \Villibaldsberge erbaut. Von den 

Nothen des dreissigjahrigen Krieges bedrangt stirbt Elias Holl 1646 in Augsburg. 

Wendel D ietterlin, Maler und Ornamentiker, geboren in Strassburg 1550, 

stirbt I 5~lg,gehort nach dem Stil seiner Ertindungen bereits in die folgendePeriode. 

Er war schon ein weitberUhmter Kunstler durch seine Stiche geworden, aIs 

ihm 1582 die Auszierung des Lusthauses des Herzogs Ludwig \,on WUrtem-



berg zu Stuttgart libertragen wurde. .Iedenfalls hatte Dietterlin in Italien 

universelle Studien gemacht, die ihn als Maler, Rildhauer und Architekt auch 

nach Rom fUhrten, wie sein 1 j~)l und 15()4 erschienenes Werk: Architektura 

und Austheilung der V Suulen bezeugt. Durch ihre nordisch phantastische 

Fassung bezeichnen seine im nlichsten Abschnitte llliher zu betrachtenden, be

riihmten radirten Rllitter den Beginn des nordischen Barockstils und sind 

von bedeutender Wirkung auf die Architektur, selbst liber Deutschland hinaus. 

Heinrich Schon und Wendl Dietrich von Augsburg bauten gleich

zeitig am Ende des I(i . .Iahrhunderts in Miinchen. Schon mochte seine An

regungen den Bauten Giulio Romano's in Mantua und denen San Michele's 

in Verona und Venedig verdanken. Jedent~llls stand er in Mlinchen unter 

dem Einfiusse Peter de 'Nit's, der als cigentlicher Kunstintendant anzusehen ist. 

Der Bau des .Tcsuitenkollegiums in Mlinchen und der einen Seitenflligel 

der Gesammtanlage bildenden St. Michaelshofkirche dauert durch die 

Jahre I 559- 1597, und im letzten dieser Jahre konnte die Kirche eingeweiht werden. 

Schon ein Jahr nach der Grlindung des Ordens, um 15_p, kamen die ersten 

Jesuitcn nach Deutschland. Herzog \Vilhelm IV. von Raiern beschloss die 

Errichtung cines Kollegiums fUr dieselben, aber erst unter Albrecht V. kam 

dieser Plan zur Ausflihrung. Um 1559 erfolgte dic Grlindung in einem Theile 

desAugustinerklostcrs, und 1583 fand dicGrundstcinlegung der neuen Kirche statl. 

Der oben gemmnte \Vendl Dietrich yon Augsburg \Hlrde zur FLihrUll g des 

Baues nach Miinchcn berufen. Von einem eigentlichen .Iesuitenstil kann hier 

nicht die Rede sein, ebensowenig wie damals in Italien, aber die Plananlage 

setzt cine Kenntniss der gleichzeitigen italicnischen Kirchenbauten der SpLit

renaissance, besonders Vignola's voraus. Das einzige kolossal breite Langschitl', 

denn dic Nebcnschitle erschcinen nur als Kapellenbauten zwischcn den ein

\vlirts gczogcnen Strebepfeilcrn, entspricht ganz der Anlage von del Gesu in 

Rom; auch sind hier wie dort die Emporen liber den Kapcllen vorhandell. Das 

Querschitl errcicht nur die Tide dcr Seitcnkapellen, hinter dem Chorbogen 

folgt ein quadratisches Vorchor mit einer Apsis im halbcn Zehneck geschlossen. 

Diesc auf perspektivische V,'irkung berechnete Choranlage ist \\'ieder ein 

Element des beginnenden BarockstiIs (Fig. 5.+.) Der Aufbau der Kirche ist indess 

ganz in den F ormen der deutschen Spatrenaissance erfolgt. Das Innere ist yon 

imposanter Grossraumigkeit lind durch hohes Seitenlicht einheitlich lind 

hochst \\'irkungsyoll bcleuchtet. Das riesige Tonnenge\\'()lbe des Schitls, yon 

3-+ m. Spannung, eines del' mlichtigsten Ge\\'olbe aller Zeiten, ist durch Gurten 

und Rahm\\'erk in Felder getheilt und nur mlissig yerziert (Fig. 551. Die 

innere Dekoration der Kirche besteht aus Stuck und ist Illeist \\-eiss geblieben. 

Die Kapellenge\\'oIbe, ebenblls in Stuck dekorirt, sind mehr barock aIs die des 
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Fig. 55. St. ~lichadskirchc, ~hinchcll. Schnitt durch Kapclkn lind Qllcl'schitf (11. Ortwein). 
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Hauptschiffs. Auch der Hauptaltar, ein Holzbau mit reicher Vergoldung auf 

weissem Grunde yon \Vendl Dietrich, mit dem Gemalde des Enge1sturzes von 

Christoph Schwarz, zeigt den Uebergang zum Barock. Das Aeussere ist 

weniger ge1ungen; die AusfUhrung massig in Backsteinen mit Mortelputzge

simsen, nul' die Hauptportale aus hellrothem Marmor. Die Seitenfa~aden in 

Backsteinrohbau, mit in Voluten endigenden Strebepfeilern. Mindestens ist 

das Aeussere keine Maske und steht im engen Bezug zum 1nnenbau. Die 

dreigeschossige Hauptfa~ade mit den durchschnittenen Giebeln der Portale 

hat den Charakter einer etwas rohen deutschen Spatrenaissance. 1m Jahre 1590 

stlirzte del' Thurm ein und mit ihm ein Theil des Chors, durch Verschulden 

des vVerkmeisters Wolfgang Miller. Der Maler Friedrich Sustris, der 

<luch sonst auf die innere Ausstattung der Kirche bedeutenden Einftuss hatte, 

machte ein neues Modell zum Thurm und nach Vollendung desselben konnte 1597 

die Kirche eingeweiht werden (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. 18). Das 

mit der Kirche yerbundene Jesuitenkollegium, jetzt Akademie der Wissen

schaftcn und KUnste, 1598 ebenfalls nach den Planen Wendl Dietrich's 

yollendet, gestaltet sich im Aeusscren gediegener. 

1m Ganzen erscheint dic Renaissancebcwcgung in Mlinchen etwas verspatet. 

Herzog Albrecht V. brachtc reiche KunstschUtze aus Rom und Italien zusammen, 

abel' die Baukunst wurde yon ihm nicht gepfiegt. Von seinen Bauten im Hof

garten, cinem Lusthause und einem Prachtbrunncn, ist nur die Bavaria in 

Bronze erhaltcn. Erst unter Wilhelm V. (1576-1597) kam die Renaissance 

recht in Uebung. Nach dem Schlossbrande von 1580 liess er die Wilhelmi'sche 

Vcste, bekannt unter dem Namen der Maxburg, an anderer Stelle, in noch 

sehr schlichterner Renaissance, eben falls durch Dietrich wieder aufbauen. 

Unter Maximilian r. wurde die neue Residenz in MUnchen an Stelle 

des alten Schlosses errichtet. 1m Jahre 1598 der westliche Trakt, vom Portal 

des Kapellenhofes an del' Residenzstrasse bis zum neuen Konigsbau, begonnen 

durch Hans Reifenstuel. Die Aussenwande erhielten nur cine farbige 

Gliederung, wHhrend das 1nnere reich durchgebi1det wurde. Das Anti

Ll u a l' i u m war cineI' del' schonsten SHle und das Centrum der ganzen Anlage 

Maximilian's bildete der schone Grottenho[ Die aIte Hofkapelle war 1601 

im Erdgeschoss vollcndet, die obere sogenannte reiche Kapelle erst 1607. Es 

begal1n nun die goldene Zeit fUr die Renaissancearchitektur in Mlinchen. In 

den Jahren 1612-161~) wurde der zweite Theil der Residenz nach den Planen 

des Heinrich Schon erbaut, wozu Blasius Fistulator das Modell fertigte. Del' 

hollandische Maler Peter de Wit (Candid), seit 1578 in herzoglichenDiensten, 

muss zwar durchaus, wie schon erwlihnt, als eigentlicher Kunstintendant 

gelten; denl1 yon ihm erhieIten Architektell, Bildhauer und Dekorateure die 



2-1-0 Spiitrcnaissancc. I. Abschnitt. Kirchen ill :\liiIlChcll, :\riinslcr tIIh..i \\'kll. 

All\n~isungen. Den Mittelpunkt dieser neuen Schlosserweiterung bildet der 

Kaiserhof. Als der dreissigjahrige Krieg ausbrach, \\'ar der Hau zUll1eist 

vollendet. Das Aeussere des Residenzbaues war den engen Strassell Munchens 

angepasst, deshalb die beiden Portale moglichst tlach. Die Wande waren reich 

bemalt, die Rustikaportale in rothem Marmor im Spatrenaissancestile mit 

Figuren nnd Bronzedekorationen sind von Hans Krumper, nach Zeichnungen 

Peter de Wit's (Candid's) (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. 18). 

Gleichzeitig wurde die Rotunde des Hofgartens von H. Schon als eine 

Art Brunnenpavillon erbaut. An den Pfeilern innen mit Muschelgrotten, an del' 

Flachdecke mit Gemalden yon Peter de Wit's Schlilern (kkorirt. Auf dem 

Kuppelscheitel wurde die Bavaria in Bronze aus dem tilteren Holgarten 

Albrecht's V. aufgestellt. Das in Mlindlen lti02 erbante Kapuzinerkloster mit 

Kin:he wurde in der Neuzeit abgebrochen. Die Peterskirche und die Augustiner

kirche, altere gothische Hanten, werden jetzt im Renaissancestil umgestaltet. Die 

gothische Frauenkirche erhielt nur Altiire im neuen Stil. Die Herzogs

hospitalskirchc, 1550 unter Albrecht V. yom Schlossbaumeistcr Heinrich 

Sdlottl erbaut, scheint librigcns die erste kirchliche Renaissanccanlage 

Mlinchcns gewesen zu sein. 

Von den .1esuiten wurden 1ll Deutschland schon ziemlich ii'uh Yer

schiedene KollegiatsgebUude und Kirchen errichtet, aber damals immer in dem 

lokal geltenden Baustile. In Prag das Clementinul11 1556, das Bartholomtius

konvikt um 15tio, beide noch in den strengeren F ormen der F rUhrenais

sance. Die Petrikirche in MUnster, seit 15~10 yon den Jesuiten erbaut, mit 

einem bereits 1588 begonnenen KollegiatsgebUude, zeigt den Uebergang wm 

nordischen Barockstil, mit den damals liblichen diamantirten Quaderschichten. 

Die Kirche ist dreischiftig mit Triforien liber den Seitenschiffen. Das Haupt

schilf hat eigenes Licht und ist mit einem einfachcn NetzgewOlbe Uberspannt. 

Die Seitenschift'e sind l1ur unter den Triforien gewolbt. Die Linien der Ge

wolbgune im Hauptschilf bilden Kreissegmente, sonst ist die Decke ein split

gothisches N etzgewolbe. Auch im Westfenster tindet sich gothisches Masswerk 

(Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. 28). 

In Wien beginnen die Kirchenbauten der Jesuiten in einem nUchternen 

Barockstile, erst mit dem Anfange des 17. Jahrhunderts. Um 1560 die Um

gestaltung der gothischen Kirche am Hof noch in Renaissancefassung.. Der 

Reginn der Spatrenaissance im Profanbau, an einem Einfahrtsthore der Hof

burg in W ien, um 1552, ist schon erwUhnt. U m I 582 erfolgt der N eubau 

des Konigsklosters durch die Erzherzogill Elisabeth, Tochter Kaiser Maxi

milian's II.; 1590 der Neubau der Schottenkirche auf der Freiung, mit Be

nutzung del' Fundamentc des alten romanischcn Baues. 
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Das S chi 0 s s H 0 hen egg in Steiermark, um 1)77 erbaut, in Spat

renaissanceformen, allerdings ohne Giebel, aber mit nordisch steil em Dach, 

die Fenster vielfach gekuppelt, rundbogig mit Mittelsaulchen und Deckgesims. 

Das Schloss Riegersburg in Steiermark, mit dem um 1600 errichteten 

Rittersaal, hat Holzarbeiten mit reichen Intarsien im Stil der deutschen Spat

renaissance (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. Steiermark). 

In Italien und Frankreich liess sich die Um\yandlung des Stils auf archi

tektonischem Gebiete an bestimmte Kunstlernamen knUpfen, von denen jeder 

fUr sich eine bedeutende StilnUance darstellt, das ist fUr Deutschland nicht 

l1loglich. Die einzigen namhaften deutschen Architekten, denen man in dieser 

Epoche begegnet, sind die schon oben erwahnten; Elias Holl von Augsburg 

und Wendel Dietterlin von Strassburg, obgleich sich keine Schule an ihr 

Wirken knUpft. Der einzige Dietterlin gewinnt durch seine Stiche eine 

bedeutende Wirkung in die Ferne, allerdings erst fUr den nachsten Stilab

sdmitt in Betracht kommend. An den grosseren Hafen waren zumeist 

Italiener und Hollander die tonangebenden Meister, und auch diese kon11en 

nicht entfernt die einsdl11eidende Bedeutung beanspruchen, wie etwa die 

Meister \'on Fontainebleau in dem centralisirten, von einer machtigen Hot:.. 

gesellschaft abhiingigen Frankn:ich. Betrett's der mittclalterlichen Traditionen 

erweist sich Deutschland merk\YUrdig konservativ. Werke, welche sich den 

1"ormen der italienischen Hochrenaissance nlihern, sind deshalb hier liusserst 

seIten und nur kleineren Massstabs, LInd der eine bedeutendere Bau, der im 

"ollen Sinne die italienische SpUtrenaissance wiedergiebt, der Otto-Heinrichsbau 

des Heidelberger Schlosses, bleibt so ziemlich vereinzclt. 

b) Skulptur. 

Die deutsche Skulptur der zweiten Halfte des 16 . .Tahrhunderts, ganz 

unter dem Einfiusse der' italienischen Splitrenaissancekunst stehend, ist bei 

weitem weniger originell, als die der FrUhperiode des Stils. Selbststandige 

bildhauerische Talente sind in dieser leit in Deutschland wenig vorhanden; ita

lienische und niederllindische Meister werden in vermehrter Anzahl berufen und 

stehen unter dem Einfiusse der romischen Schulc. Die meisten Aufgaben liefert 

immer noch die Grabskulptur, aber es mischt sich bereits ein starker lug ausserer 

Verweltlid1Ung ein. Die an Quantitat sehr in den Vordergrund tretenden orna-

111entalen luthaten zeigen durchweg das entwickclw Cartouschenwerk der Spat

renaissance, \yUhrend die reine Pfianzenarabeske ganz in den Hintergrund tritt. 

Das grossartige Denk111al fUr Kaiser Maximilian, in der Hofkirche zu 

lnnsbruck, gehort seiner Hauptanlage nach noch in die FrUhrenaissance. Es 

ist U111 1508 nach dem eigenen Plane des Kaisers entstanden, aber es kamen 

E B" I. 16 
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spater noch bedeutende A.rbeiten hinzu; namentlich die Marmorreliefs des Sar

kophags. Die ersten vier derselben sollen von den Kolner Meistern Gregor und 

Peter Abel herrUhren, aber die Ubrigen zwanzig arbeitete Alexander Colin 

aus NUrnberg bis zum Jahre 1566. Seine durchaus malerischen Reliefs 

schildern Scenen aus dem Leben des Kaisers, Schlachten, Belagerungen, Hoch

zeiten, Staatsaktionen und anderes (vergl. Fig. 56 und 57). Die Arbeit ist vor

trefnich, die Erfindung lebendig und die W iedergabe der nationalen Ver

schiedenheiten, trotz des kleinen Massstabes, vorzUglich. Es kamen aber auch 
noch Statuen hinzu; so die vier Kardinaltugenden in Bronze, auf den Ecken 

des Sarkophagdeckels, 1572 von Hans Lendenstrauch gegossen, sie sollen 

aber vom Italiener del Duca 1582 umgegossen sein, ebenso das Erzbild des 

im Gebet knieenden Kaisers auf dem Deckel des Sarkophags. Die Modelle 

waren aber Uberall VOll Colin. 

Vermuthlich von Alexander Colin, oder doch nach seinen Modellen gear

beitet, die N isc hens t a tu en am Otto-Heinrichs b a u des Schlosses yon Heidel

berg (1556- 1 55g). Es sind meist antikisirende Motive wiedergegeben, ApoU, Mer

kur, Diana, dann die damals beliebten ebenso aUgemeinen Abbilder der Helden 

David, Herkules, Simson, oder auch Allegorien. AUe Statuen sind von guter, 

dekorativer Wirkung und einfacher Haltung (Fig. 58 giebt davon ein Beispiel). 

Eins der bedeutendsten yon den Grabmalern in der Stadtkirche zu 

Werthheim ist das Denkmal fUr die Grafen von Wertheim, vermuthlich 

in den siebziger Jahren des 16. Jahrhunderts vom Bildhauer Johann von 

Trarbach gearbeitet, ein grosses Wandgrab in den Formen der Splitrenais· 

sance bildend (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. 16). 

Der Marktbrunnen zu Rothenburg an der Tauber, «Hertrich> gc

nannt, vor dem Rathhause, ganz in Stein vom Steinmetz Michael Schcins

berger urn 1608 gefertigt. Auf der Spitze einer Saule steht der heilige 

Georg mit dem Drachen, einst bemalt und vergoldet, von Christoph 

Korner gearbeitet. Die Flachornamentik des Brunnens zeigt den Beschl1igc

stil und hUbsche Masken (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthig. 3). 

In Muhlhausen am Neckar in einer Kapelle befindet sich der Grabstein 

Jacobs von Kaitenthal (t 1555) mit der Portratfigur des Stifters; dann das 

Monument Engelholt's von Kaltenthal und seiner Frau von 1586, beide vor 

einem Kruzifix knieend. 

In der Stiftskirche von Aschaffenburg (1573) ist ein Grabdenkmal fUr 

den Ritter Ph. Brendel von Homburg mit reicher Ornamentik erhalten; dann 

ebenda das Bronze-Epitaphium des Ritters Melchior von Graenroth, 1584 

durch Hieronymus Hack gegossen. Der Ritter kniet neben Maria und 

Johannes unter einem edel gebildeten Christus am Kreuzc. 
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1m Mainzer Dome, das Denkmal der Domherren Johann Andreas Mosbach 

von Lindenfcls und Johann Heinrich von Wallbrunn von 1570, mit reich em 

Cartouschen\\"erk der Sp1itrenaissance (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. 6). 

Das Denkmal des Flirstbischofs von Worms Georg von Schockenburg von 

15g5 ist das grossartigste der hier vorhandenen. Das Material desselben ist ver

schiedenfarbiger Marmor, der Aufbau in Sp1itrenaissanceformen gehalten und 

die BasrelieL~ ausgezeichnet modellirt. Ebenda, das Denkmal des Domherrn 

Arnold von Buchholz in hellgrauem Sandstein, yom Ende des 16. Jahrhunderts, 

die klinstlerischen Motive gehoren mehr der Holzarchitektur an. Weiter, im 

Mainzer Dome, das Denkmal des Domherrn Rau yon Holzhausen von 1588 

in grauem Sand stein und in Formen der Sp1itrenaissance (Qu. Ortwein, 

d. Renaiss., Abthlg.6). Die Grabmaler des Erzbischofs Daniel (I 5(2) und des 

ErzbischoL~ Wolfgang (1606) ebenfalls im Dom zu Mainz. 

In St. Goar, das Grab des Landgrafen Philipp des JUngeren von Hessen 

und seiner Gemahlin, Marmorarbeit yom Jahre 1583, mit reicher Beschlage

ornamentik (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. Mittelrhein). 

In Simmern, in der Kirche, eine Reihenfolge von Denkmalern des pfalz

graflich Simmern'schen Hauses bis 15g8. 

1m Hote des ehemaligen Jesuiten-Kollegiums in Koblenz ein theilweise 

zersWrtes Epitaphium yom Jahre 1589 (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. 45). 

In AIken bei Koblenz, das Epitaphium der Familie Wittberg yon 1571 in 

Spatrenaissancestilisirung. 

In der Liebfrauenkirche zu Trier, ein Denkmal des 1564 gestorbenen 

Cantors Johannes Segen in Spat renaissance. Die Kanzel im Dom zu Trier von 

1572 in Spatrenaissance yom Bildhauer Hans Ruprich Hoffmann, ist das 

hervorragendste Renaissance\Verk daselbst. Die Kanzel, mit Ausnahme des 

holzernen Schalldeckels, ganz in graugelbem Sandstein ausgeflihrt, mit Poly

chromirung und reicher Vergoldung. Der untere Theil, bis zum Gesims liber den 

Figuren, zeigt den natUrlichen Steinton, vcrgoldet sind dann die Inschriften auf 

rothbraunem Grunde, die kapitalartigen Knaufe der Umrahmungen der Cartou

schen, die Pilasterornamente der Kanzelbrlistung auf rothbraunem Grunde, die 

Schlusssteine und Festons, sowie die Bogenarchivolten (Qu. Ortwein, d. Renaiss., 

Abthlg. 42). Das Epitaph des Bartholomaus von der Leyen, in der Liebfrauenkirche 

zu Trier von 1587, theilweise von Italienern gearbeitet, zeigt im Detail schon den 

Uebergang zum Baroek. . Der Brunnen auf dem Marktplatze daselbst, 1595 vom 

Bildhauer Hoffmann gearbeitet, wirkt reich in der Silhouette. Auf der Saule steht 

der Apostel Petrus, in der Mitte der Saule wasserspeiende Kopfe und Kinderfiguren 

auf Gansen und Drachen rei tend angebracht. Am unteren Theil befinden sieh 

etwas roh ausgefUhrte allegorische Figuren (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. 42). 
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Das Wallraf .. Richartz .. Museum in Koln bc,yahrt das Epitaphium C1l1CS 

in Italien geborenen Professors, um 155 I gcarbeitet. Dic Umrahmung in 

feinem ",eissen Sandstein, mit reich em zierlichen Pfianzenornament, die grosse 

Inschrifttafel von Schiefer. Das Ganzc mit den Volutenformen des Aufsatzes 

zeigt direkt italienischen Einfiuss (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. 22). In 

der Georgskirche zu Koln, das Denkmal des Bischofs Anno von 1550, mit 

tlichtiger Bildhauerarbeit und cartouschenartig behandeltem Wappen. 

Der Dom in Bremen enthiilt Grabplatte und Epitaph fUr Ludolf von 

Varendorf (t 1571) in noch massigem Cartouschcnwerk. Die Grabplatte in 

Messing gravirt, der Grund schwarz ausgefUllt und das Ganze in cine Basalt .. 

platte eingelassen. Die Hermen haben etwas Holbein'sches. Das Epitaph 

mit farbigem Cartouschenwerk in Sandstein, im Uebcrgange zum Barock 

(Qu. Ortwein, d. Renais~., Abthlg. 34). 

Das Wandgrab in der Stadtkirche zu Celle, um 1570 fUr den Herzog 

Ernst von Braunschweig und Llineburg errichtet, ist cines der cdelsten Werk<: 

deutscher Spatrenaissance. In grauem Stuckmarmor, mit schwarzer Bemalung 

und Vergoldung ausgestattet, und selbstverstandlich auch mit Cartouschen .. 

werk und Verkropfungen (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. 25). 

Die Kanzel in der Marktkirche zu Goslar, um 1581, als Geschenk des 

BUrgermeisters Hans StelCs in Holz ausgefUhrt, ist vielleicht niederlandischen 

Ursprungs, die Erganzungen sind aus spiiten:r Zeit. Die Kanzel der Jacobi .. 

kirche ebenda, aus einem benachbarten Kloster stammend, ist bemerkenswerth 

wegen ihrer polychromen Behandlung (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. 52). 

Die Werke des Meisters Albert von So cst in LUneburg fallen in 

die Jahre 1566-1583 und bezeichnen bereits den Uebergang zum Barocken. 

Ein Sandsteingrabmal des Fabian Lendich und die Details yom Hause 

Am Berg 37 sind von ihm. Das Bedeutendste von Meister Albert sind die 

Holzschnitzereien in del' Rathsstube. Die HaupteingangsthUr ist bc

sonders effektvoll phantastisch durch die von Bildrahmen umgebenen Saulen. 

Die Blattformen sind sehr individuell mit Buckeln gebildet, welche wohl cine 

Reminiscenz des Mittelalters darstellen und auch im franzosischen Akanthus 

dieser Zeit ublich sind. Meister Albert arbeitete auch in Steinpappe und 

Terracotta (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. 40). 

Das Epitaph des Johannes Brandes ('r 1586) ll1 der Marienkirchc zu 

Danzig mit sehr erhabenen Verzierungen in Alabaster ist vermuthlich yon 

einem Italiener gearbeitet (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. 38). 

Von Hilger herrlihrend, in der Peterskirche Zll Wolgast, das dekorativ 

behandelte Denkmal Herzog Philipp's I. von Pommern (t 1560). 

In Berlin, in der Nicolaikirche, das Denkmal des Raths Bagius (t 15-1-9) 



FIG. 58. COLIN. ALLEGORISCHE FIGUR YOM OTTO - HEINRICHSBA 

DES HEIDELBERGER SCHLOSSES. 
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mit Cartouschenwerk in Spatrenaissanceformen. Kaspar Zimmermann ver

fertigt 3 I Bilder auf romische Art fUr die neue Rennbahn in Berlin um 1600, ver

muthlich romische Kaiserblisten. In del' Nikolaikirche zu Spandau, del' um J 582 

als Geschenk des Grafen Rochus Guerini von Lynar errichtete Altar in SpLit

renaissance, vermuthlich nach seinem eigenen Ent\vurfe ausgeflihrt (Qu. Ort

wein, d. Renaiss., Abthlg. J 9). 

In Freiberg, im Dome, das prachtvolle Denkmal des Kurflirsten 

M 0 ri t z von Sachsen [588~ J 5.94 von Niederhindern gearbeitet. Del' Sarkophag von 

schwarzem Marmor, mit Reliefs und Statuetten in weissem Marmor. Trauernde 

Musen und Grazien im Stile Michelangelo's darstellend von anmuthiger 

Lebendigkeit. Der Deckel ruht auf ehernen Greifen und trLigt die knieende 

Alabasterfigur des Herzogs. Das G e sa m m t m on u m en t s U c h sis c her Fli rs te n, 

im Chor des Doms von Freiberg, mit acht vergoldeten Erzbildern in einer 

reichen Architektur von versehiedenfarbigem Marmor, ist von ltalienern 

errichtet. Die Architektur, um [593 vollendet, ist von Giov. Maria Nosseni 

aus Lugano, die Erzbilder sind von dem Venetianer Pietro Boselli. Auf 

Postamenten von Marmor knieen im Gebet die FUrsten und FUrstinnen: 

Heinrich der Fromme (+ 1541), August I., Christian I., Anna, Katharina und 

Johann Georg ('r I (iStil. Die Autfassung der Portrlits ist lebensvo11, die 

Kostlime sind mit techniseher Meisterschaft allsgeflihrt. Hierzu kommen noch 

zehn grosse und sechzehn kleinere gravirte Rronzeplatten mit Portrlits aus 

del' furstlichen Familie, von 154J~I(jI7, vielleicht von dem in Llieser Zeit 

lebenden Freiberger Erzgiesser Wolf Hi 1ge I' gegossen. 

Das Grabmal cines Schulenburg in del' Stadtkirche zu \Vittenberg, von 

G cor g S c h rot e r aus Torgau, um 157 I, nur hand werklich. Ein Denkmal 

derselben Kirche von I 58(i mit einem sehiinen Marmor-Relief der Grab

legung Christi. 

In der Elisabethkirche zu Breslau, das Denkmal des BUrgers Daniel 

Schilling (-J- 1563) in SpLitrcnaissanee, etwas starr in den Hauptlinien, aIs 

Pfeiler-Epitaph mit del' liegenden Bildsliule des Verstorbenen (Qu. Ort\\'ein, 

d. Renaiss., Abthlg. Breslau). 

Der Brunnen im Kaisergarten zu Prag, 1554~1559 yon Laurenz Kriz 

aus Bytischky mode11irt und yon Thomas .larosch aus Brunn vorzliglieh in 

Bronze gegossen, ist herYorragend schon im italienischen Sinne ornamentirt 

und ein MeisterstUek im Guss. Am Grabmal Kaiser Rudolph's II. im 

Dom zu Prag, unter der Leitung des Adrian de Vries um 1589 ausgefUhrt, 

erseheint noch einmal def tnehtige Bildhauer Alexander Colin aus Nlirnberg; 

er ist hier def Urheber der Marmorarbeiten. 

Die Bronzebildl1erei liefert in NUrnberg nQeh zahlreiche Werke mit 
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italienischer Behandlung des Figlirlichen. Georg Labenwolf giesst 1583 den 

N eptunsbrunnen fUr den Konig von Danemark. Benedikt W u r c z cl p a u e r 

fertigt 1589 den dekorativen Brunnen bei der Lorenzkirche mit den 

sehr manierirten Figuren der Kardinaltugenden. Einfachere Erzbildwerke 

finden sich in Menge auf den Grabsteinen des 10hannes- und Rochus

Kirchhofes. 
In WUrzburg, die Grabplatte des FUrstbischofs Melchior (t 1558) in 

Bronze, mit dem Flachreliefbilde des Verstorbene1l, nur handwerklich tUchtig. 

Ebenso das Bronzebrustbild des Veit Krebser (t 1849), aber letzteres mit 

guter Ornamentik. Dann noch im Dom, die Grabdenkmale der FUrstbischofe 

Friedrich (t 1573) und des Sebastian Echter (t 1575). 

Ein Hausaltar im National-Museum zu MUnchen von 1561 ist eine 

der besten Holzarbeiten des Meister BockschUtz von TOlz, besonders schon 

sind die kleinen Reliefs; das Cartouschenwerk desselben in der Weise 

der italienischen Spatrenaissance gebildet. Die Erzfigur der Bavaria, jetzt auf 

dem Pavillon des Hofgartens, ein vortrefflicher Bronzeguss, ist aus der Zeit 

Albrecht's V. erhalten geblieben. 

Die Arbeiten Hubert Gerhard's in Munchen und Augsburg gehoren 

schon als Nachfolge Giovanni da Bologna's in den folgenden Abschnitt, m 

die erste Stufe des Barockstils. 

Der Gesammtcharakter der deutschen Skulptur dieser Zeit ist em vor

wiegend dekorativer, noch in diesem Sinne durch das Festhalten an der spat

gothischen Polychromirung verstarkt. Das FigUrliche gewinnt erst durch den 

reich en Rahmen der umgebenden Ornamentik die rechte Bedeutung, allein fUr 

sich betrachtet ist der kUnstlerische Gehalt der Werke meist nicht zureichend, 

um vollstandig zu befriedigen. 

c) Malerei. 

Die deutsche Spatrenaissancezeit liefert in der Malerei nur sehr dUrftige 

Resultate. Der grosse Aufschwung der vaterlandischen Kunst unter DUrer und 

Holbein scheint ganz vergessen zu sein. Noch seltener, als dies schon in der 

Skulptur der Fall ist, widmen sich grosse Talente der Malerkunst. Es fehIt 

auch offenbar an ausserer Anregung durch ein kunstliebendes Macenatenthum. 

Albrecht V., Herzog von Baiern (1550- 1 579), von seinen lobhudelnden Zeit

genossen mit den Mediceern verglichen, ist doch nur ein grosser Sammler. Er 

grUndet ein MUnzkabinet, eine Bibliothek und eine Kunstkammer fUr Gold-, 

Silber- und Elfenbeinarbeiten im Curiositatengeschmack der Zeit; aber zur 

Forderung der zeitgen5ssischen Kunst durch Auftrage kommt es nieht. 
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Aebnlich ist auch Kaiser Rudolph II. (1576-1612) nur ein Sammler der 

Malwerke tilterer Meister und ertheilt keine neuen Auftrtige. 

Der Meister der Kolner Schule, Bartholomtius de Bruyn, zu Koln 

um 1524-1560 arbeitend, liefert gute Portrtits. Von ihm ein Bildniss des 

Blirgermeisters Browiller im Museum zu Koln yon 1535, dann das Portrat einer 

Magistratsperson im Berliner Museum, ganz vortrefflich. Seine Werke der 

idealisirenden Richtung befriedigen dagegen nicht. Sein Hauptwerk ist das 

Gemalde liber dem Hochaltar der Stiftskirche zu Xanten yom Jahre 1536, mit 

Scenen aus dem Leiden Christi, Heiligenfiguren und Heiligengeschichten. 

Johann von Aachen ist ein glanzender Manierist. Geldorp Gortzius, 

cin geborner Niederlander, liefert gute Portrats. Jerri c h ist als ein eleganter 

Maler zu erwahnen. 

G e 0 r g S c h mid that 1572 im Kopnikerschlosse bei Berlin den Saal 

gemalt und das Sommergemach liber der Silberkammer. Ein Meister 

Jeronimus malte die Zimmer. der Kurflirstin im Schlosse zu Berlin, 1m 

sogenannten dritten Hause; mit den Darstellungen der flinf Sinne und der 

vier Evangelisten. Sonst werden noch in Berlin genannt: Philipp Cordes um 

1592, Heinrich Kappes um 1596 und der Hofmaler des KurfUrsten Georg, 

Andreas Riehl um 1599. Von dem Portrtitmaler Nathan Maw (t 1617) oder 

yon seinem Nebenbuhler, dem Hofmaler Martin Schulz (t 1630), wird das 

Diestelmair'sche Familiengemalde neben dem Altar der Nicolaikirche in Berlin 

herrUhren. Mathias Czwiezek, kurfUrstlicher Hofmaler, malte Historien, Portrats 

und Prospekte, und lebte noch 1648. 1m Charlottenburger Schloss ist ein Kur

fUrst Friedrich Wilhelm mit Familie von ihm aus dieser Zeit. 

Ueberall in Norddeutschland ist die Malerei nur sparlich vertreten. 

Adam Offinger, ein unbedeutender Manierist, malte 1578 eine grosse figuren

reiche Kreuzigung fUr die Kirche zu Ampfurth. David Redtel von Stettin 

fertigte 1580 das Altarbild der Nicolaikirche zu Greiffenhagen in Pommern, im 

Stil der italienischen Manieristen. 

In MUnchen, unter Wilhelm V. und Maximilian I., residirte damals der 

kunstliebendste deutsche Hof. Schon Yorher, unter Albrecht V., hatte Hans 

Boxberger ein Lusthaus im Hofgarten daselbst mit mythologischen Bildern 

Yerziert, die aber nicht erhalten sind. 

Christoph Schwarz (1550-1594), ein bedeutendes Talent, hatte sich 

in V cncdig nach Tizian gcbildct und arbeitete seit 1576 in Mlinchen. Von 

ihm ist dasHochaltarblatt in der St. Michacls-Hofkirche, derEngelsturz; dann 

in dcr Trausnitz bci Landshut um 1580 die allegorischen Deckenbilder im 

Herzoginzimmer und im Rittersaal. Mebrere grosse Bilder von ihm, in der 

MUnchener Pinakothek. 
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Johann Rottenhammer aus MUnchen (1564-1622), der SchUler 

Tintoretto's, hat mit Mathaus Kager die Deckengemalde des goldenen 

Sa al s im Augsburger Rathhause gefertigt. Das grosse Mittelfeld zeigt die 

Sapientia. auf einem Triumphwagen, der von Rechtsgelehrten und Wclt

wei sen gezogen und von den allegorischen Gestalten der Justitia, Fortitudo, 

Pax, Clementia, Victoria und Abundantia begleitet wird. Die beiden Sciten

bilder stellcn die An:hitectura mit dem PortI'at Kager's und das Consilium 

militarc Yor. Um diese runden Bilder reihcn sich diagonal gestellt: Pallas, 

Religio, Labor, Industria, Sanitas, Abundantia, Justitia, Candor und Bonafides. 

Die beiden Bilder liber den Portal en sind von Rottenhammer. Ein grosses 

energisch gemaltes Bild des letzteren, eine Madonna mit vielen Heiligen dem 

heiligen Augustin erscheinend, ist in der Pinakothek zu MUnchen; ebenda eine 

Enthauptung der heiligen Katharina. Eine Amazonenschlacht yon feuriger 

leidenschaftlicher Be\\"egung, im Berliner Museum. Der Tod des Adonis, im 

Louvre. 

Peter de \Vit (Candid), von Geburt Hollander, seit 1578 in MUnchen, 

.der grosse Dekorator, war kein ebenso bedeutender Maler. An den Seiten

altaren in der St. Michaels-Hofkirche sind Bilder von ihm. Ebenfalls von Peter 

de Wit ausgefUhrt, die Gemalde unter den Arkaden der Nordseite des Hof

gartens, erst seit 1779 UbertUncht. Von demselben, das grosse, spater entfernte 

Altarbild in der Frauenkirche. Am PIa fond des Pavillons im Hofgarten be

fanden sich Malereien seiner SchUler. 

Von Maria Antonio Viviano ('r 1616) herrUhrend, ebenfalls Altarbilder 

111 der St. Michaels-Hofkirche und in del' heiligen Kreuzkapelle in MUnchen. 

Von Friedrich Sustris und Padovanino sind Scenen aus Ovid's 

Metamorphosen in Fresko gemalt erhalten, im Grottenhof del' «Neuen Residenz', 
in MUnchen. 

UtHer den oberdeutschen Malern einer der bedeutendsten ist Hans 

Bock zu Basel. Von ihm, die kolossalen Fresken am dortigen Rathhause, 

«die Geschichte der Susanne» darstellend, sehr manierirt; dann «die Fabel 

des Apelles», von grosser Energie; und «die Allegorie der Bestechlichkeit», 

mit schonem landschaftlichen Hintergrunde. 

Von Melchior Bocksberger aus Salzburg und Sebastian Kirch

meier befinden sich schone Bilder in del' Sammlung des Regensburger Kunst

vereins. 

Die erfreulichste malerische Erscheinung dieser Zeit, die Ptlege der Land

schaft durch Adam Elzheimer von Frankfurt gehort als Nachfolg~ des Annibale 

Caracci und des Niederlanders Paul Bril in den folgenden Abschnitt. 
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d) Dekoration. 

Die malerische Dekorationslust dieser Zeitperiode liussert sich in Deutsch

land besonders stark durch reiche polychromische Ausstattungen und Vergol

dungen del' Stein- und Holzskulpturen. Es macht sich hierin, \Vie auch in der 

Rid1tung der ganzen Architektur, immer noch die Nachfolge del' Splitgothik 

geltend. In der Trausnitz bei Landshut beti.nden sich brillant bemalte 

Holzdecken und Wandvertafclungen aus den lahren 1578- I 580. In den 

HerzogsgemUchern herrscht eine sehr reiche dekorative Malerei, zumeist 

auf hellem Grunde au~gefUhrt. Die Eckfiguren der Decke grau in grau 

auf hochrothem, die Ornamente mit den Putten auf stumptgrauem 

Grunde gemalt, das Arabeskenwerk im nachrafaelischen Stile. Knopfe und 

Stlibe der Fenstergliederung sind vergoldet. E<:ine bemalte Holzdecke und 

die Wandvertafelung in einem Schlafkabinette des Herzogs und die 

Pfeilerornamente des Rittersaals sind besonders bemerkenswerth. Ueber

haupt sind hauptslichlich im ersten Stock die Malereien mit Verschwendung 

ausgefUhrt. AIle Zimmerwunde sind mit grossen mythologischen und allego

rischen Bildem bedeckt, welche mit prachtvollen Omamenten umrahmt sind. 

Der Gesammteindruck der Rliume ist italienisch; vielleicht sind die Entwlirfe 

slimmtlich von einer Hand. Es werde"n eine Anzahl Namen genannt: Schwarz, 

de Wit, Bocksberger aus Salzburg oder Sustris, Hans \Vartinger, genannt 

Schwab und Alexander Siebenburger; besonders dem Schwarz als SchUler der 

spliteren Venetianer, konnte wahl eine so italienisirende Richtung zugetraut 

werden. Hauptslichlich zu bemerken sind hier noch die Wand- und Decken

malereien des Rittersaals. Auf dem einen der grossen Wandschrunke zu Seiten 

des Eingangs sind Apollo und Minerva, auf dem anderen der Friede und Mars 

gem alt. An der Eingangsthlir von der Gallerie aus ist ein Gefolge lebens

grosser herzoglicher Trabanten dargestellt. Die Holzdecke zeigt die Stegorna

mente auf hellem Grunde in lebhaften Tonen und die Zwischenfelder licht

grlin, gclb, braun und violett auf leuchtend rothem Grunde. 

In Schloss Riegersburg in Steiermark ist die Holzdecke des so

genannten Romerzimmers mit eingelassenen Gemulden verziert, in \Vasser

farben auf Leinewand gemalt, romische Geschichten darstellend. Die Ed:

fUllungen mit Ornamenten bemalt, das eintassende Rand schwarz, die Rosettel1 

licht mit brauner Zeichnung, ebenso das Randornament. Der Grund der 

mittleren FUllung ist dunkelblau und ockergclb bemalt, die Gesimse weiss. 

Das Bilderzimmer hat ebenfalls eine Felderdecke mit Malereien; in der Mitte der

selben, in einem Achteck, die Parzen. Von diesem Achteck laufen dia~onal vier 
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Bander aus, weIche die Jahreszeiten in allegorischen Figuren enthalten. Um 

das Mittelfeld geht kreisfOrmig ein scheinbares Gesims mit Putten, Blumen und 

Vogeln, hierUber vier Gruppen yon Gestalten im ZeitkostUm (um 1(00). Die 

Ornamente zeigen am FUllwerk den deutschen, sonst mehr den italienischen 

Grotesken-Typus (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abth. Steiermark). 

Eine bemalte Holzbalkendecke befindet sich im Schlosse Purgstall 

in Steiermark yom Jahre 1592. Der Unterzug hat lichtgrauen Grund, die Cartou

schen sind dunkelgrau, das Ornament an der Unterflache ockergelb. An den 

Seitenflachen des Unterzuges sieht man an der einen Seite in der Mitte Orpheus 

unter den Thieren, auf der anderen Seite eine Landschaft mit See und darUber 

fliegende Reiher. Die Haupttone der Ubrigen Bemalung sind grau, ockergelb 

und rothbraun auf weissem Grunde. Das Ornamentwerk zeigt bunte, sanft 

gehaltene Farben (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. Steiermark). 

Das Pfister'sche Haus in Colmar giebt noch ein Beispiel e1l1er 

Fa~adenmalerei in lebhaften Farben von Christian Vacksterfer aus Colmar 

ausgetuhrt. Es sind alttestamentarische Gegenstande behandelt und am Erker 

Gestalten von Tugenden. Der gemalte UlHere Fries zeigt die .Tahreszahl 1577 

(Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. 44). 

Der Renaissanceeinbau der goth is chen Schlosskapelle zu Celle, 1565 

ausgefUhrt, vermuthlich von Deutschen und Italienern, zeigt eine reiche innere 

Bemalung; Mauerfiachen, Gewolbkappen., Friese und Dachungen in einem 

schonen Blau, die Ornamente darauf theils plastisch, theils gemalt in Gold oder 

Weiss. Bisweilen sind die konstruktiven Theile del' Holzarchitektur, sowie 

auch die Gesimsgliederungen der BrUstungen schwarz gehalten und die feineren 

Gliederungen mit Gold hervorgehoben. Die Figuren haben einen natnrlichen 

Fleischton erhalten, dagegen sind die Draperien stets weiss. Die schonen Ge

malde des Altars, der Wiinde und des Stuhlwerks sind yom Niederlander 

Martin de Vos (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. 25). 

Die Kanzel der Jacobikirche zu Goslar ist durch ihre reiche Holz

Polychromie bemerkenswerth. Die Hauptstrukturtheile, Rahmen und FUllung, 

Fries und Gesims, Sockel und Aufsatz sind durch die Verwendung verschieden

farbiger Holzer, vom dunkeln Braun bis zum hellen Ahorngelb wechselnd, 

abgestimmt. Theile del' Gesimse und Schnitzereien sind vergoldet und mit 

Oelfarbe gemalt, die Vergoldungen sind mit einem braunen Firniss Uberzogen. 

An der Kanzelthur sind die Gesimse dunkelbraun und deren Plattchen und 

Zahnschnitte vergoldet. Die beiden Siiulen, in reicher Farbe; Basis, Schaftbund, 

Astragal, Abakus, Blattspitzen und Schnecken des Kapitlils sind vergoldet, die 

Riefen des Schaftes dunkcl-preussischblau, die Stege etwas heller. Das Orna

ment des unteren Schaftes, olivenfarbig auf schwiirzlich blauem Grunde und 
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die Buckeln darin yergoldet. Das Postament ist braun, der Aufsatz in der 

oberen ThlirHligelftillung hat yergoldete Rander und der darin befindliche 

Kopf eine frische natUrliche Gesichtsfarbe mit vergoldeten Haaren und Flligeln. 

Die ornamental en Intarsien sind dunkelbraun auf gelbem Grunde, die quader

artigen bestehen aus dunkeln Holzern. Die hellgelben Gesimsagraffen liber 

den Saulen haben yergoldeten Grund und dunkelviolette Buckel, die Sockel 

darliber ein grlines Blatt und deren Bekronung vergoldete Quader. Die 

Hermen des Aufbaues sind unten mit grUnen BHittern und rothen Beeren, 

oben mit rothen Buckeln und Vergoldungen. Die Ueberschlage der Cartouschen 

sind roth, der Lowenkopf vergoldet und ebenfalls die Pfeifen in den Gesims

agraffen und in den Quadern der Obelisken (Qu. Ortwein, d. Renaiss., 

Abthlg. 52). 

Von Stuckaturen finden sich seltener bemerkenswerthe deutsche Bei

spiele; denn an Wanden und Decken gebraucht die Innendekoration der 

W ohn- und Prachtraume mit Vorliebe das Holz und erreicht damit einen 

soliden, warmen, wenn auch mitunter etwas tieftonigen dunkeln Gesammt

eindruck. Vom Heiteren und Graziosen, ebenso wenig aber vom Kalt-Prunk

haften finden sich in der Dekoration der Raume kaum Beispiele und hiermit 

spricht sich ein Unterschied des deutschen Nationalcharakters aus, gegen das bei 

den Italienern und Franzosen beliebte glanzendere Verzierungssystem. 

In Breslau in der Hausflurhalle am Ring 1<), urn 1554, die Stuck

dekoration einer gewolbten Decke, in del' Flachornamentik der Spat-

remussance. 

Die Stuckaturen der beiden mittleren Gewolbe in der St. Michaels

H ofkirche in Mlinchen, vom Bildhauer Hieronimus Thoma. 

Das Mausoleum des Herzogs Karl II. zu Seckau in Steiermark zeigt 

Marmorpolychromie am Kapellenabschluss. Die aussere Ansicht der Kapellen

wand ist reich mit Cartouschenwerk und Figuren geschmlickt, an den Stuck

stil Rosso's erinnernd. Auch die Figuren auf der Bekronung aussen sind von 

Stuck. Eine Kapellenthlir aus vergoldetem Schmiedeeisen von Lucas Seen. Die 

Saulchen des Abschlussgitters yon vergoldeter Bronze mit Gravirungen. Der 

Architekt des ausserordentlich reichen Werks nennt sich Al ex under de 

Verda, der Maler Theodor Gysius (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. 

Steiermark). 

Von den deutschen Kunststechern der Spatrenaissance giebt Vir gil 

Solis zu Nlirnberg (1514-1562) zuerst dem Einflusse der italienischen Spat

renaissance nach und fUhrt die Cartousche ein, wahrend das Blattwerk zurlick

gedrangt wird (Fig. 5<)). Der Meister von 1551, Kunststecher und Gold

schmied in NUrnberg, ist den gleichzeitigen deutschen bedeutend an antiker 
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Eleganz liberlegen. The 0 do r deB ry , Goldschmied unci Stecher, geb. 

1528 in Llittich, arbeitet in Frankfurt a. M. unci stirbt dort I S~18. Er ist 

einer del' gefiilligsten Meister del' deutschen SpHtrenaissance. Seine Orna

mente mit Cartouschenwerk, Fruchtschnuren und wenigem pHanzlichen 

Rankenwerk sind yon grazioser Erfindung unci AusfUhrung (Fig. (io). Seine 

beiden Sohne, .Tohann Theodor de BrY, 

IS(il-1G23, unci .Tohann Israel de Bry 

set zen die Manier des Vaters fort. .T 0 s t 

Am man, berUhmter Kunstler, Maler in 

Oel und au t Glas und Kunststecher, 

geboren zu ZUrich 1539, stirbt I 5~) I in 

NUrnberg. Sein CartoLlschel1\yerk er

scheint W1e in Holz gesehnitten, mit 

allerlei Durchdringungen, ganz ent

sprechend dem italienischen yon Pittoni, 

Rattini u. a. aus derselben Zeit; zum Be

\\'eis dass linter den Kunststechern der 

yerschiedenen Uinder ein lebhati:er unci 

prompter [deenaustausch statthmd. Das 

FigUrliche des Amman ist gut unci geist

voll erfunden. Mathias Zundt arbeitet 

etwa I 553-1 5(i~) in einer Splitrenais

sance yon origineller Durchbildung. 

Ge~rg Wechter, Maler und Stecher 

zu NUrnberg lim 1579, wird schon 

weichel' in den Konturen der Car

lOuschen und klindigt das kommende 

Barock an. [n demselben Stile wie 

Vveehter arbeitet Paul Flynt, Kunst-Fig. 59. Becher ,-on Virgil Soli~ 
(n. ~Iaitre~ orncmanistes). 

stecher und Goldschmied zu NUrnberg 

in der 2. Halfte des 16 . .Tahrhundens. Daniel Mignot, Goldschmied und 

Stecher zu Augsburg, am Ende des 16 . .Tahrhunderts, ist im Figlirliehen schon 

ganz barock. P. Sy m on)" Goldschmied zu Strassburg, Ubt um 1 tlZ I noeh die 

Ornamentik del' Splitrenaissance. 

e) Kunstgewerbe. 

Del' Bronzeguss bluht noch immer fort in Nlirnberg, \Vie die zallircicllcn 

Grabplatten und andcr<;:s bezeugen. Ein Bronzerelief yom Grabm<,le der 
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Fal11ilie Hoffmann auf del11 Johanniskirchhofe, mit reich em Cat:touschenwerk, 

naturalistischen Blul11en und Fruchtgehiingen aus dieser Zeit (Qu.Ortwein, 

d. Renaiss., Abthlg. I). Ebendaselbst, das Bronzerelief yom Creutzfelder'schen 

Begrlibnissplatz von 1)99, wahrscheinlich vom Goldschmied Creutzfelder selbst 

modellirt, und"anderes, meist Rahmen mit reichem Cartouschenwerk umgeben. 

Die Brunnen yon W urczlpauer und Georg Labenwolf sind schon erwlihnt, ebenso 

der schone Bronzeguss der Brunnenschale von Thomas Jarosch. in Prag. In 

Dresden liefert Mart i n Hi I g e r die schonen Bronzesaulen im Stallhofe des 

Schlosses. Die Postamente enthalten Trophlien, der untere Theil der Saulen

schutte zeigt Arabesken, Wappen und Embleme. An den Sliulenschliften hiingen 

reich verzierte Wappenschilde, die korinthischen KapiUile haben ein Geblilk und 

darliber steIn ein kleiner Obelisk. Die Gusstechnik der beiden zum Ringelrennen 

Fig. no. Fries n)n Th. I..ic Bry.(n. i\laitrcs orllemani::.;tcs). 

verwendeten Saulen ist ganz vorzliglich (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. I:;). 

Am Schlosse zu Kirchheim in Schwaben, ein schc)ner Thlirklopfer in Bronze 

(Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. 2). 1m Museum der schlesischen Alter

thlimer zu Breslau. ein in Kupfer getriebener Krug vom Jahre 1595, 111 

Tl)pferformen (Qu. Ortwein. d. Renaiss., Abthlg. Breslau). Ein Taufbecken in 

der Kapitolkirche zu Koln, 15~14 von Wackraf in Bronze gegossen, erinnert 

ebent~llls an Thonkrlige (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. 22). 

Peter Wolf in Berlin, um 1583 Hofgoldschl11ied, Eisenschneider und 

Mlinz-W ardein, fertigt dort die Mlinzstempel. 

Reiche Schmiedearbeiten werden in Menge ausgcflihrt, oft mit Poly

chromirungen und Vergoldungen geschmlickt. In der Marienkirche zu Berlin. 

ein schmiedeeisernes Gitter, jetzt in der Vorhalle, ehemals am Grabdenkmale des 

Grafen Joachim Sparr (-r 1571) befindlich (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. 19). 

Das schone Gitter in der St. Ulrichskirche zu Augsburg von 1588 in Idaren 
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Formen gezeichnet, ist in einzelnen Theilen, an dem Wappenschilde und den 

Lilien, in Farben behandelt und vergoldet (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. 2) .. 

In Breslau in der Maria-Magdalenenkirche, ein schmiedeeisernes Gitter urn den 

Taufstein yon Simon Laabner, urn 1576 gearbeitet, mit blasenden ver

goldeten Engelskopfen an den Ecken (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. 

Breslau). 

Wenzel Jamnitzer in NUrnberg, geb. 1508 zu Wien, stirbt 1586 zu 

NUrnberg, ist ein berUhmterVertreter der Edelmetallarbeiten dieser Zeit. Von ihm, 

ein Schmuckkasten yon 1565, im grUnen Gewolbe zu Dresden, in Form eines 

Grabmonuments mit Saul en und Nischen, in denen allegorische Figuren stehen. 

Eine vortrefniche Goldschmiedearbeit ist der Pokal im Besitze des deutschen 

Kaisers, zwischen 1569- I 573 gefertigt, yon vergoldetem Silber (Qu. Ortwein, 

d. Renaiss., Abthlg. I). Ein silberner Becher, vermuthlich yon Jamnitzer, in der 

stiidtischen Sammlung zu NUrnberg, hat noch gothisches Buckelwerk, aber sonst 

die Renaissance-Detaillirung (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. I). Ausserdel11 

in Nlirnberg: im Besitze der Familie von FUrer, SchUssel und Kanne aus ver

goldetem Silber, nach italienischen Vorbildern gearbeitet, von 1581 (Qu. Ortwein, 

d.Renaiss.,Abth. I), ein silberner Pokal der Schneiderinnung, von 1586, als Finger

hut gestaltet, in der stiidtischen Sal11mlung, ein Pokal aus der SchUsselfelder'schen 

Stiftung in vergoldetem Silber und Schneckenschale von I5g5, ein Doppel

pokal der Freiherrn von Holzschuher, 1562 fUr Veit Holzschuher gefertigt. 

Vom berUhmten LUneburger Rathssilberzeug, jetzt im Berliner Museum, 

gehoren die meisten StUcke in die Zeit der Spatrenaissance, so: der Jagdbecher, 

sehr fein stilisirte Arbeit aus der Mitte des 16. Jahrhunderts, der Pokal mit 

Heuschrecken, vergoldet und theilweise mit Lackfarben bemalt, der Kur

fUrstenbecher, ein Prachtstlick getriebener und ciselirter Arbeit, mit farbigen 

Schmelzen geschmUckt (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg 40). Ein silberver

goldeter Pokal noch im Besitze der Stadt Wesel, 1578 der Stadt von ftuchtigen 

Protestanten aus Frankreich und Belgien geschenkt, mit Masken und Frucht

stUck en verziert (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. 22). Diego Martin, ein 

spanischer Goldschmied, arbeitet urn 1580 verschiedene Kleinodien am branden

burgischen Hofe in Berlin, steht auch mit Graf Lynar in Verbindung. Von 

Jacob Gladehals, kurfurstlicher Hofgoldschmied in Berlin, urn I5g7, sind noch 

Arbeiten mit Emaillirung erhalten. 

Die Glasmalerei ist in Deutschland, wie Uberall, im Aussterben; il11 

Kolner Museum noch Einzelnes dieser Art von 1592 ohne barocke Zuthaten 

(Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. 22). Die Glasmalereien der St. Michaels-Hof

kirche in Munchen sind von Hans und Gorg Hebenstreidt ausgefUhrt, die 

der Hauptfa~ade nach Kartons Vall Friedrich Sustris. 
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Urn 1560 ist die Stdnzeugt~lbrikation in Deutschland in hochster BIUthe 

und. liefert Handelsartikd von Weltruf. Die Fabrikorte liegen vorzugsweise am 

Niederrhein; in Siegburg wird weisser Thon, in Frechen brauner Thon 

mid in Raeren grauer Thon verarbeitet, an letzterem Orte mit blauer 

Zeid111ung. Nassau liefert Geflisse fUr den Hausbedart~ grau mit blau und 

violett, aber in kunstlerisch vollendeten Formen mit kirchlichen Darstellungen, 

.lagdscenen, BauernUinzen, Wappen und Spriichen geschmUckt; alles dies in 

einer noch nicht wiedererreichten Schiirfe der Plastik. 1m stadtischen Museum 

zu Koln, ein Steinkrug von 1577, die Ornamente mit blauer Glasur hervor

gehoben. In der Sammlung des Herrn Disch zu Kaln, ein gedeckelter Schnabel

luug von 1591, einfarbig aus weissem Siegburger Thon mit reichen Laub

wcrksmotiven; dann im Besitz des Herrn Thewald in Koln ein iihnlicher 

Schnabelkrug; eine sogenannte Schnelle im Besitze des Herrn Joest mit dem 

Portratmedaillon Philipps II. von Spanien von 1594- Ein Raerener gedeckelter 

Thonkrug im Besitze eines Vereins zu Trier; im KaIner Museum ein Krug 

aus Raeren, braun glasirt mit einem Bauerntanz (Qu. Ortwein, d. Renaiss., 

Abthlg. 22). Zu Breslau bei Herrn Grempler ein Siegburger Krug von 1587, 

grau und blau glasirt. 

1m Anschluss an diese Thongefass-Industrie entwickelt sich die deutsche 

OfenWpferei. In Danzig ein Of en aus dem Artushof von 1572 mit gutem Orna

ment, die Kacheln sind in verschiedenen Farben glasirt, blau, braun, grUn und 

goldgelb (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. 38). In RUdesheim ein Kachelofen 

im Besitz des Herrn Reuter vom Jahre 1562, von Hans Bermann gefertigt 

(Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. Mittelrhein). Der Of en im Heubeck'schen 

Hause in Nurnberg, grUn glasirt, von Meister Georg Vest zu Creusen um 1600, 

noch ohne barocke Zuthaten (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. I). In Rothenburg 
sind nochKacheln mit dem BildnissKarl's V. undRudolph's von Habsburg erhalten 

(Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. 3). Ein Of en im Augsburger Rathhause, eins 

der schonsten Beispiele, in grossen StUcken geformt und nicht glasirt, verfertigt 

yon Adam Vogt zu Landsberg am Lech (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. 2). 

Die dekorativen Steinmetzarbeiten verbinden sich meist mit polychromer 

Behandlung. Ein Epitaphium auf dem Kirchhofe zu Leuben bei Dresden um 1561 

fUr den Baumeister und Chef des sachsischen Bauwesens Hans Dehn den Roth

felser errichtet. Zwei korinthische Saulen urn rahmen eine Grabplatte, welche 

unten eine knieende Rittergestalt und als Fond der Darstellungen verschiedene 

Architekturen zeigt (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. 15). In der Nicolai

kirche zu Berlin, das Epitaph des Johann Weinleben mit Alabasterreliefs von 

einem Italiener, die Umrahmungsornamente in Holz, in der Weise FlOtner's 

(Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. 19)' Ein Epitaph derselben Kirche fUr 
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Joachim Reich (t 1575) aus Holz, Stuck und Alabaster, yermuthlich aus e1l1er 

Augsburger Werkstatt stammend. In Aschatlenburg ein Epitaphium yon 150(1 

in Holz und Stuckmarmor mit theilweiser Vergoldung und einigen Farben

Wnen, im Uebergang zum Barock (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. 26). Das 

Portal des Sitzungssaales im Rathhause zu Hildesheim von 1581 in grauem 

Sandstein (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. 35). Der Kamin im Brautgemach 

des Rathsweinkellers zu LUbeck yon 1575, ganz aus Sandstein, theilweise 

farbig bemalt und vergoldet (Qu. Ortweip, d. Renaiss., Abthlg. -+3)' 

Am reichsten vertreten sind die Holzarbeiten, geschnitzte Decken, Wand

Uifelungen, ThUren und Prachtmobel, besonders haufig Schranke von grosser 

Schonheit. Die Ttifelung im Saale des Haffner'schen Hauses zu Rothenburg 

an der Tauber, vermuthlich von 1506, ganz in geoltem Eichenholz, die Bogen

fUllungen zwischen den Sliulen aus dunklem Ahornholz. Die eingelegten 

Ornamente sind aus weissem Ahorn, aus dunklem und schwarz gebeiztem Birn

baumholz. Die Decke ist etwas spliter, und von geringerem Kunstwerth (Qu. 

Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. 3). In der Georgskirche zu Koln, ein Sakraments

hliuschen in Holz geschnitzt (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. 22). 1m Munchener 

Nationalmuseum, ein Chorstuhl aus der Kirche eines Jagdschlosses bei Berchtes

gaden, aus der Zeit Albrecht's V. (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. 18). In NUrn

berg die Tischlerinnungslade yon 1595, jetzt im Germanischen Museum, mit Ein

lagen von yerschiedenartigem und gebranntem Holz, Elfenbein und Perlmutter 

(Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. I). Ein Schrank, im stlidtischen Museum zu 

Koln von 1599. Die Profile desselben sind von Eichenholz, der Grund der Felder 

von goldgelbem Ahorn, das Blattornament yon Buchsbaum und theilweise grlin 

gebeizt; die dunkelen Einlagen sind yon Ebenholz und die Bogen des grossen 

Viertelstabes sdm-arz gebeizt (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. 22). Ein 

z\\,eiter Schrank in Koln im Besitz des Herrn Disch, von 1575, aus Eichenhoj;.~ 

in sehr reicher Weise yerziert mit figlirlichen Reliefs und eingelegter Umrah

mung, im Uebergang zum Barockstile. In MUnster, die WandUifelung des Friedens

saals von 1587, nicht so reich \Vie die des frliheren Kapitelsaals, aber in einer 

lihnlichen Aliffassling (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. 28.) Das Chorgestuhl 

der St. Michaels-Hofkirche in Mlinchen, yon Meister Die t ric h entworfen 

und ganz vorzliglich ausgeflihrt. 1m Schlosse Zll Kirchheim in Sd1\nlben, 

eine Saaldecke in reicher Holzsd1l1itzerei. Das Material derselben ist Linden-, 

Cedern- und Nlissbaumholz; einzelnc Theile sind geflirbt, die Konsolcn 

sind weiSS, andere F ormen roth. Die Deckc hat eine Relieftiefe \"011 

zwel Meter, und wirkt deshalb schr lcbendig (Qu. Ortwein, d. Renaiss., 

Abthlg. 2). In Hildesheim, in einem Priyathause von 1585, eine Decke in 

Eichenholz mit einiger Bemalung. In der Kriegsstube des Llibecker Rathhauses 
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von 1575-1608 betindet sich cine Holztafelung im Uebergang zum Barock; 

ebendort in der Marienkircbe ein Kirchstuhl des Senats von 1575, Barock mit 

Gothik verbunden zeigend, in Eichenholz. Die Friesschnitzereien zeigen ein 

sehr schones Cartouschel1\yerk und die gothischen Bronzegitter desselben 

stammen wahrscheinlich von einem alteren Stuhle. Ein Hauptwerk der Holz

schnitzerei ist das Freddenhagen'sche Zimmer in Lubeck, in das Haus 

der Kaufleute-Compagnie eingebaut. Die Wandtafelung ist hier besonders reich 

an Intarsien. Oben eine Anzahl gemalter Stadtprospekte, darunter Alabaster

friese mit Darstellungen aus dem neuen Testamente. In den ornamentalen 

Friesen eine Reihe Portratmedaillons. Die Skulpturen sind theils in Alabaster, 

tbeils in Eichen- und Birnbaumbolz ausgefUhrt, aucb zu den Intarsien sind 

die yerschiedensten Materialien verwendet. Die Deckentafelung aus Eichenholz 

hat Figuren- und wappengeschmUckte Kassetten. Die Herstellungszeit von 1572 

bis 1583 und del' Meister vermuthlich Hans Drege, wenigstens befindet sich 

an einem kleinen Eckkapital ein die Zunge aussteckender und mit einer 

Narrenkappe bedeckter Kopf mit der Unterschrift Hans Drege und der 1ahres

zahl 1583 (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg.43). Eine ThUr im FUrstenzimmer 

des Rathhauses NO.3 in Augsburg (ItiI5-Ib20), in geoltem Eichenholz, nur 

die Fullungen sind in andel'l!n Holzarten eingdegt; die Schnitzereien 111 

Motiven der Spatrenaissance hergestellt. Die Thlirbeschlage sind blank in 

Stahl mit Radirungen, wahrend die Unterlagen yon Stahl und blau angelaufen 

sind. Die ThUrbander sind ofter auch vergoldet. Eine Holzdecke in dem

selben Zimmer zeigt durchweg Naturholz, ohne Anstrich und Vergoldung. Die 

Friese und Gesimse sind grosstentbeils aus Eicbenbolz (Qu. Ortwein, d. Renaiss., 

Abthlg.2). Ein Scbrank im Koniglichen Schlosse zu Berlin, in der sogenannten 

von Kleist'scben \Vohnung, yon 1605 (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. 19). 

Der Schalldeckel der Kanzel in der Moritzkirche zu Halle a. d. Saale in Holz, 

1604 yom Kunstmaler 10hann de Perre in der Wirkung des Alabasters bemalt. 

f) Kunstlitteratur. 

Ziemlich spat erscheint eine deutsche Uebersetzung des Vitruv: Vitruvius, 

des allernamhaftigsten und hocherfahrensten Romischen Architekti etc., zehn 

BUther von der Architektur und kunstlichem Bauen. Erstmals verdeutscht 

durch D. Gualthorum N. Rivium, Basel 1575. Folio. 

Das mittelalterliche Bauwesen tindet in del' Litteratur einige Beachtung: 

Crombach, Herrmann, Historia Sanctorum trium regum Majorum. Coloniae 

Agrippinensis, 155+ In Folio. Mit dem Grundriss des Kolner Doms und 

dem Aufriss der Westfa~ade. - MUnsterus C. Kosmographey. Die Beschrei

bung aller Lander, Herrschaften und furnehmlichsten Statten. Mit Holz-
E BE \. 
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schnitten und Stadteansichten. Basel 1550. Klcin-F olio. Dic Holzschnittc 

angeblich von Holbein. - Schad (Schadcus), O. Summum Argentormcl1sium 

templum. Strassburg 1617. 4°. 

Eine Anzahl theoretischer Schriften Uber die sogenannten Ordnungen 

erscheinen und vermitteln die Kenntniss der klassischcn Architektur. Archi

tectura von Austheilung symetrica und proportion der funf Saulcn und allcr 

daraus folgender Kunstarbeit, von Fenstern, Caminen, ThUrgerichtcn, Portal en. 

Brunnen, Epithaphien. durch W cnde1 Dietterlin, Malcr zu Strassburg. gedruckt 

zu Nuremberg. 1598. - Perspectiva corporum rcgularum durch Wenzclin 

Jamnitzer, BUrger und Goldschmied in NUrnberg. 1568. (gestochcn von Jost 

Amman). - Hans Blum, Architectura. Zurich 1596. -- Guckeisen (Jacob), 

Ebenist und Stechcr in Strassburg. KunstbUchlein. Darin ctliche archi

tektischer Portale, Epitaphen, Kaminen ctc. durch Vcit Eckhcn und Jacob 

Guckeysen, Schreinern. Strassburg 1 5~)6. - Schweif-Buch. Coloniae, sumptib 

ac formulis Jani Bussmacheri. Anno 1599 (Mit InitialicI1 yon Guckcyscn 

und Ebelmann). - Zaechlin, Hanns Christoft (arbeitete zu NUrnberg um 15(j)). 

Dis Buch mit XXX stuck cingetheilt fecit Hanns Cristotr Zaechlin yon Lcut~ 

kirch. anno 1595. - Krammer (Gabriel), Ebenist und Pfcift'cr der kaiscrlichen 

Trabantengarde (arbeitet in Kaln 1599-1633). Architektur, Fenster, ThUren, 

Saulen, Caryatiden, Consolcn ctc. Kaln 1599. (Im Genre dcs Dietterlin.l -

Ebelmann (Hans Jacob), Ebenist zu Speier. Architectura, Lehr- und Kunstbuch 

allerhant Portalen, Rcisbcttcn und Epitaphcn etc. durch Joh. Jac. Ebelmann 

von Speier. Koln 1600. (In der Manier Dietterlins.) - Kasemann (RUdiger), 

Architekt in Kaln am Beginn des 17. Jahrhunderts. Architectura Lehr-seivlcn

Bochg. 1615. Rotgcrus Kasemann invcntor. Collen. - Seilen Bochg. Der

selbe anno 1616. - Architektura yom Ausztheysung der funft' Seulen etc. 

durch Daniel Maycr 1612. - Gabriel Krammer, Architcctura von den funf 

Saulen sambt iren Ornamentcn und Zierden etc. Prag 16:)0. Mit Kupfern. Folio. 

Besonders zahlrcich sind die Ornamentenbucher dcr Kunststecher und 

ohnc Zwcifel von grasstem Einfluss auf die zcitgenassischc KunstUbung. 

Virgil Solis, Maler unci Kunststecher zu Nlirnberg 1562. Eft-igis regum 

Francorum omnium a Pharamundo, ad Hcnricum usque tertium etc. Coelato

ribus Virgilio Solis Noriber et Justo Amman Figurino Noribergae. I 57(). 

(62 Portrats mit reichen Cartouschen.) - Der Meister von 1551, Kunststecher 

und Goldschmied in Nurnberg. Ein \Verk liber Gehisse. NUrnberg ISS" 

Die Stiche gehorcn in Komposition unci Ausflihrung ZLI den allervorziiglichstcn 

der Epoche. Der Stil ist der des Uebergangs zur Spatrenaissancc, aber die 

Zeichnung und Modellirung des reich angewendeten Ranken- LInd Blattwerks 

von grosser Eleganz und Vollendung. - Bry (Theodor de) Grotis for die Gold-



Spiitrellaissallce. T. -"'''"hnit!. Deutsche KUllstlitterattlr. 

schmit und andere Kunstiger, 1 58("l. - Emblemata nobiliati vulgo scitu digna. 

Francfort 169~~ von demsclben. (Wappenschilder mit Rahmen.) - Jeones quin

quaginta virorum illustrium doctrina ct eruditionc praestantium ad vivum 

effictae, cum eorum vitis descriptis a Jan. Jac. Boissardo Vesuntini. Frankfurt 

15("l7. Die Stiche von Bry stell en PortrUts vor mit ornamentalen Einrah

mungen, sebr verschieden und von guter Komposition. - Spitze und Lub\yerk 

fUr die Goltschmit Theodor de Bry fecit et exc. 1 S8(). - Von Bry's Sohnen, 

Joh. Theodor und Joh. Israel, ein Alphabet von Majuskeln, Frankfurt 1595.

Emblemata secularia mira et jucunda Yarietate seculi hujus mores expri

mentia etc. per Jo Theod. et Jo. Israelem de Bry. Francofurti 15("l6. Enthalt 

Wappenschilder in Rahmen mit Grotesken verziert. - Leben und contrafetten 

der Turckischen und Persischen Sultanen, von Osmann an bis auf den ictz 

regierenden Sultan Mahumet II. J. J. Boissardo. Durch Diterich von Bry 

Leodien. Francfurt anno 15Cj6; (tUrkische Sultane und ihre Frauen in BUsten, 

umgeben von Ornamenten.) - Amman (Jost) KunstbUchlein, Francf. am Mayn. 

I S("l9. - Wechter (Georg) 30 Stuck zus verzeichen fUr die Goldschmit, ver

fertigt Georg Wechter. \Valler. Nurenberg 1579. - Zan (Bernhart) Gold

schmied und Stecher in NUrnberg (arbeitet um 1580). 12 Stuck zum verzaichen, 

stech en, verfertigt Bernart Zan goltschmid gessel in N urnberg 1580. - Herman 

(Stephan us) arbeitet in Culmbach gegen 1586. Vilerley Vogel. Stephan 

Herman. Aurifaber. Onoltzra. cel1si. fecit et excudebat anno 1586. - Herman 

(Georg), Sohn des Vorigen. Georgius Stephani filius anno aetatis suae 16 

faciebat Onoltzbachii. excudebat 1595. - Siebmacher (Johann), Stecher, stirbt 

1611 zu NUrnberg. WappeabUchlein 1596. J. Sibmacher fecit. Friderich 

DUrer excud. - Flynt (Paul), Stecher und Goldschmied in NUrnberg, in der 

zweiten Halfte des 16. Jahrhunderts. Acht StUck zum verzeichnen gemacht 

durch Paulus Flynten von Nurnberg. V';ien 1592. - Visirung buch hirinen 

siben und dreissich stuck durch Paulum Flynten gemacht. Wien 15("l3. -

Heyder (Mathias), arbeitete zu Onoltzbach von 1582-1616. Thier Buechlein 

gemacht in der furstlichen Statton Onoltzbach durch Mathias Beytler, 1582.

Derselbe, Bosen Buechlein 1582. - Wapen Buechlein 1593, von einem Ver

wandten des Vorigen, von Jacob Beytler in Ravenspurg. - Siebmacher 

(Johann) Newes Modelbuch in Kupffer gemacht, Darinnen allerhand Arth 

Ne\ver Modele, von DUn, Mittel und Dick auffgeschmiedener Arbeit, auch 

anderen kunstichen Nehwerk zu gebrauchen etc. NUrnberg 1614. - Schtuck

lein etlicher Schnacolwaidl mit 4 Fandast Koepfen verfertigt, und gemacht 

durch PaulLl111 Flindt. Norib. 161 I. - Hailler (Daniel) Hic Libellus aurifabris 

adeo commodus est utilis etc. Daniel Hailler syncero corte exculpsit. An. 

Dom. 1604. Augustae Vindeliciorum. - Kilian (Lucas), berUhmter Kunst-
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stecher, geboren Augsburg 1597, t 1637. Die Goldschmiedkunst und Vor

nehmsten operationen derselben, Augsburg 1606. - Newes Gradesca Buchleir 

durk Lucas Kilian Burger in Augspurg. 1607. - Septem Artium liberalium 

icones a Lucas Kiliano. Aug. 1606. - Jamnitzer (Christoph), Goldschmied und 

Kunststecher zu NUrnberg, geboren 1563, -r 1619. Neuw grottesken Buch 

1610. - Meyer (Daniel), Maler zu Frankfurt a. M. L'Architecture, ou Demon

stration de to utes sortes d'ornements etc. Invente par Ie fameux Daniel Meyer. 

Heydelberg chez Louis Bourgeat. 1609. - Sande (Johann A.), Goldschmit:d 

in Hamburg, arbeitete in Niirnberg um 1618. Novus libel' coronatus facillimm 

et perutillis omnibus auriticibus, per Johannem A. Sande aurifabrum Ham

burgensen inventus et sculptlls Noribergae 1618. - Symony (P.), Goldschmied. 

arbeitete zu Strassburg um 1621. Tabulae Gemnifera XXIV ad usum auri

fabrum accomodatae et per Symony ilwent. Strassburg 1621. 

Die Kunstentwickelung der S c h wei z steht im \Vesentlichen ganz aut 

oberdeutschem Boden, nur macht sich hier mitunter der ortlich nahere Bt:zug 

zu Italien starker geltend. Der Ritter'sche Palast in Luzern, das sogenanntt: 

SchlOssli fUr Lucas Ritter, der in iremden Kriegsdiensten reich ge\\'orden \\'ar, 

durch Giov. Lynzo, genannt «il Motschone», einem SchUler Alessandro 

Vittoria's, erbaut. Der Bau 1557 begonnen, aber als Motschone um 1559 \\'egen 

Ketzerei hingerichtet wurde, kam als sein Nachfolger 1561 ein allderer walscher 

Meister, der fruher in Mailand gebaut hatte. 1m Jahre 156-+ war der Bau nocll 

nicht vollendet. Die Anlage ist durchaus italienisch, besonders das Erdgt:schoss 

im Sinne fiorentinischer Palaste aufgefasst (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg.7). 

Das Gelten-Zunfthaus in Basel von 1578 zeigt die Anwendung der 

Architekturformen des Palladio. 1m Erdgeschosse Arkaden zwischen dorischen 

Halbsaulen, ohne Unterbau, gleich auf dem PH aster beginnend. Die Hauptetage 

ganz in breite Fenster aufgelOst, wie after an mittelalterlichen Holzhausern, 

zwischen jonischen Pilastern und das Obergeschoss mit korinthischen Pilastern 

und rundbogig geschlossenen Fenstern. Der Rundbogen durch eine Muschel aus

gefiillt. Ein Hauptgesims mit Konsolen schlie sst den Bau in der Horizontale abo 

Der Spiesshof in Basel ist gegen 1600 in klassisch italienischen 

Formen erbaut, besonders zeigen die Fenster das bekannte Palladio-Moti\'. 

Das obere Geschoss hat weit ausladende Steinkonsolen; aber den sch\\'eizeri

schen Einfiuss markirend, als Nachahmung eines Holzbaumotivs (Qu. Ortwein, 

d. Renaiss., Abthlg. 17). Das Portal des Hauses zum schwarzen Rad in Basel 

um 1615, mit Motiven der Beschlageornamentik, ist die einzige derartige 

Leistung an Baseler Privatbauten. 
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Das Ra thhaus in Luzern, 1601 entworfen und 1602 zur Ausflihrung 

an Mcister A n to n y Is enm a nn verdungen, wurdc 1606 vollendet. Hier 

macht sich cin Anlchnen an den friihercn Ritter'schen Palast bemerkbar; 

dil: ganze Fassung ist \\'ieder italienisch. Der vorspringcnde Treppenthurm 

ist ein nordischcr Antheil. Das abgewalmte Dach bildet ein Kompromiss 

zwischen nordischer und italienischcr Weise. 1m Innern sind noch spat

gothische Theilc vom alten Bau erhaltcn, iibrigens reichc Holzschnitzcreicn 

im Sp'Litrenaissancestil in der kleinen Rathsstube und dcm Archiv. Die 

Tischkrarbeitm machtc Melchior Landolt von Ebikon und die librige 

Dl:korationsarbeit Mcistcr J 0 r g Ie F 0 rs ter (Qu. Ort\\'cin, d. Renaiss., Abthlg. 17). 

Eine Holzarchitektur in Luzern, das von Moos'sche Haus, ist vcrmuthlich 

erst nach 1599 crrichtet. Nur die obcren Stockwerke gehoren dem ursprling

lichen Bau an. Die Strebebander sind volutcnartig geschwungen, in ent

schiedencn Spatrenaissanccformen. Das abgewalmte Dach springt sehr weit 

yor (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. Luzern). 

Die Entwickelung der Kunstindustl'ie geht mit der dcutschen parallel, 

ebenso ist die Kunstlittcratur der Sch\\'ciz in gcnaucm Zusammenhange mit 

der Deutschlands und bcreits oben mit aufgefiihrt. 

Die Ofcntopfcrci del' Schweiz ist besondel's 'ent\yickelt. Am Endc des 

1 G . .lahrhunderts berief die Rcgierung yon Luzcrn Hatiler aus Winterthur, 

LlJ11 ()fcn machcn zu lasscn. In Stanz im Winkelriedhause cin Ofcn von 

A I ba n E r hart von Winterthur gefertigt yon 1599. Dil:ser Mcistcr mag sich 

wohl unter den Berufencn befunden haben. Dcr Of en von Stanz ist wohl 

del' iilteste, ganz bemalw Of en del' Scll\\'ciz. Dil: Malereil:n sind Kopicn nach 

DUrl:r's grossl:r Passion. Die Farben sind orangc, karmin, blau, grUn und 

braun. Der Grundriss des sonst rein architektonisch behandelten Of ens ist 

cin Sechseck. Die Ornamentik im Stile des gerollten Ledercartouschcnwerks 

(Qu. Ort\yein, d. Rl:naiss., Abthlg. Luzern). Der berUhmte oren des Seiden

hot's in Zurich yon 1(j20 gehort bl:rl:its in dil: folgl:ndl: Periode cks Rarocks. 

4. Die nationale niederlandische Renaissance, 

III Nachfolge der italienischen Spatrenaissance, von 

1560 bis 1600. 

Dic Nicdl:rlandl: erfuhrcn dic vcrschicdcnstcn KUl1stcintlUssl:, eincrscits 

yon ltalien durch den sehr regen Schilfsyerkehr, del' sich auch auf Kunstwerke 

ausdehntc. Es gingel1 ganze Schiffsladungen Bilder aus der Schulc dcr 

Breughel nach Italicn und nicdcrlandische Kaufleute bcstdlten dafDr Kunst-
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werke bei italienischen Kiinstlern, wie zum Beispiel die Moskron in BrUgge 

die Madonna mit dem Christkinde bei Michelangelo. Andererseits Ubten die 

Nachbarlunder der Niederlande, Deutschland und Frankreich, eint:l1 direkten 

EinHuss. Besonders Kaln und Antwerpen sind lange Zeit SchwestersHidtt: 

und zeigen keine so sehr verschiedene kLinstlerische Physiognomic; dagegen 

bleiben die hollandischen Provinzen durch ihre nardlich ins Meer vorge

schobene Lage mehr von den N achbarlundern isolirt und ihre Bauten 

erhalten schon durch das fehlende Hausteinmaterial, in dessen Stelle meist 

der Ziegel tritt, einen abweichenden Charakter. 

Die Renaissance tindet sich in den Niederlanden, noch sHirker als in 

Deutschland, an ihrem Vordringen durch das Festhalten an der Gothik behin

dert. Die glunzenden Leistungen der SpUtgothik, die StadthUuser von Gent, 

Audenarde und Lowen \verden erst nach 1530 ohne irgend \velche Spuren 

der Renaissance vollendet. RomboLlt Keldermans von Mecheln und Dominik 

de Waghemakere von Ant,,"erpen ,,"aren als berUhmte Meister der Gothik, bis 

gegen die Mitte des 16. Jahrhunderts, an bUrgerlichen GebUuden beschUftigl. 

Die kirchlichen Bauten bewahrten, wie Liberall, die Traditionen der Gothik am 

lungsten; so ,,,urde das Querschitl der Kirche zur Lieben-Frauen in Mecheln 

nach 154) sputgothisch, ohne sichtbaren Eintiuss der Renaissance, umgebaut. Die 

kurze Zeit der niederlundischen FrUhrenaissance fUllt in die fUnfziger Jahre, in 

die Regierungszeit Karl's V., und in den sechziger Jahren macht sich bereits 

die Nachfolge der italienischen SpUtrenaissance, der Stil «Floris'>, ,,,ie ihn die 

Niederlunder nennen, bemerkbar und dauert etwa bis 1610, um dann in den 

Barockstil iiberzugehen. Die Gesammterscheinung der Bauten wurzelt in der 

Zeit von 1560-1610 immer noch in gothischen Ueberlieferungen und nur in 

einigen Fallen macht sich der Eintiuss der sHirker italienisch-franzosischen 

Stilisirung Henri II. geltend. In der Bildhauerei sind die Niederlander bald 

ganz die Nachahmer der Italiener, wie damals Uberall in Europa; dagegen 

zeigt sich der eigene Geist der Niederlunder hervorragend national und neue 

Bahnen eraflnend in der Malerei. In der Ausbildung der Landschaftsmalerei 

gehen die Niederlunder sogar den Italienern \'oran und auch ihre Genre

malerei bereitet sich in dieser Epoche mindestens vor, der Kunst eine neue 

Stoffwelt zu erafInen. 

a) Architektur. 

Der Hauptvertreter der nationalen niederlLindischen Renaissance ist Jan 

Vredeman de Vriese, berUhmter Archiwkt, Maler und Ornamentiker, 

geboren zu Leuwarden in Friesland 1527. Er war zuerst ein SchUler des Maiers 
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Reinier Geritsz zu Amsterdam und tibte bei ihm die Glasmalerei, spater 

studirte er die Architektur bei Peter Coeck yon Alost. Dieser Letztere, 

Architekt und Maler, war in Italien gewesen und unternahm nach seiner 

Rlickkehr die Uebersetzung der flinf ersten Bucher des Serlio ins Franzosische 

und FlamUndische, dieselben erschienen 15 I 6-\ 5 53 zu Ant\verpen. Coeck 

stirbt \ 550 zu Brtissel. Jan Vredeman ist eben falls durch seine Lehrbucher 

der Architektur und seine architek

tonischen Ornamenterfindungen 

besonders \\'ichtig ge\vorden. Er 

bildet das scharf modellirte Car

touschenwerk und die beschIag

artige Bandornamentik in yortreff

lichster Weise aus, in einer Auf .. 

fassung, die vermuthlich der deut

schen Art ais Vorbild gedient hat. 

Die bei ihm vorkommenden na

turalistischen FruchtschnUre, sowie 

das hlst gunzliche Fehlen der vege

tabilischen Ranke, bedingen einen 

Ornamentcharakter, der gleich

zeitig oder sogar fI'Uher sowohl 

der deutschen ais der italienischen 

Renaissance eigenthtimlich ist; 

aber es scheint doch, ais ob die 

yollendeste Ausbildung dieser Or

namentirungsweise zuerst yon den 

Niederlandern erreicht wird und 

dass die anderen Nationen dem ge-

gebenen Muster folgcn. Cornelis 
Fig. or. Stadthuus ZII Antw('rp~ll. 

F'a\.fadl'lltllCil. 

Floris, der ctwas altere Zeitgenosse und Vorlaufer des Jan Vredeman in 

der Ornamentik, ist der eigentliche Urhcber des systematisch durchgebildeten, 

gcrollten Cartouschel1\\'erks, aber er ist wild phantastisch im Figlirlichcn, \velches 

lifter bei ihm mit seinem Beziehungsrcichthum Uber die Grenzen der eigentlich

baulichen Ornamentik hinausgeht. Die Italiener Battoni und Pittoni ahmen 

ihm nacho Erst Vredeman de Vrisc hat das unbestreitbare V crdienst, diese 

Verzierungsmotiyc 111 strengem architektonischen Sinne ausgebildet und 

auf lias echtdekorative Gebiet eingeschrankt zu haben. 

Cor n e I is Flo ris (eigentlich de Vriendt), Architekt, Ornamentiker und 

Bildhauer, g<:b. ZLl Antwerpen \ 5 I 8 (t \ 572), ist italienischer in der Formgebung. 
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als Vredeman de Vriese. Das Stadthaus zu Antwerpen, begonnen 1561 

und 1565 vollendet, ist nach seinen Phinen erbaut. Es ist ein Hausteinb~lLl 

im Stil der Spatrenaissance, in sehr italienischer reicher Durchbildung (Fig. 6 I). 

Niedriges Erdgeschoss mit Bogenlauben in Rustika, der Mittelbau im ersten 

Stock mit Arkaden zwischen gedoppelten toskanischen S~iulen, in den FJugeln 

nur Pilaster und yiereckte Fenster mit Steinkreuzen, darliber ein Gebiilk mit 

Triglyphen. Der zweite Stock jonisch, in den Flligeln mit einer Balustrade 

abschliessend, darliber ein offenes Halbgeschoss auf Konsolenpfeilern und 

liber dem Hauptgesimse ein steiles Dach. Der Giebel des Mittelbaus ist in drei 

Stockwerken abgetreppt und mit Sanlen, Figurennischen und Eckobelisken 

verziert (Qu. Van Y sendyck. Documents c1assees dans les Pays-Bas). 

Das Portal des Waisenhauses zu Antwerpen, Longue Rue de 

I'HopitaL ebenfalls yon Cornelis de Vriendt, gen. Floris, mit einem schonen 

Basrelief. Das 1552 begrlindete Gebaude an sich ist noch sehr gothisch 

(Qu. Van Ysendyck etc.). 

Die Verzierungsweise der Spatrenaissance zeigen noch ell1e Anzahl aus 

dieser Zeit stammender Hauser in Antwerpen. Das Gildehaus der Arm

b ru s tsc h i.i tze n an der Grand' Place, 1560 erbaut. Steinhaus mit steilem 

Volutengiebel, auf dessen Spitze ein St. Georg stand, mit di.innen hennen

artigen Pfeilern, in Nachahmung eines Holzbaues. In den beiden unteren 

Geschossen rustizirte dlinne Pfeiler und im Erdgeschosse Arkaden. Das 

Gildehaus der Bottcher, ebenfalls an der Grand' Place, 1579 erbaut, ist 

ein Hausteinbau mit steilem Giebel, mit Cartouschen und Beschlageornamentik, 

in den Formen der Spatrenaissance, sons1. ganz einfach. Das Haus der 

S chi He r Rue des Serments, hinter dem Stadthause, ein Hausteinbau mit 

besonders interessantem Giebel. Auf der ersten Abtreppung sitzen schone 

weibliche Figuren mit den Attributen der Schitlfahrt, auf der zweiten stehen 

Obelisken, auf der dritten sind Kugeln und grosse Kopfe angebracht, lind 

auf der Spitze stand frliher die Statue des Patrons der Gilde (Qu. Van 

Y sendyck etc.). 

Die HolzhHuser aus der zweiten HHlfte des 16 . .Tahrhunderts, mit vorge

kragten Stockwerken, Giebel und nordischem Erker, oft auf einem steinernen 

Unterbau, zeigen keine feinere Durchbildung und sind bis auf einiges an Kon

solen und Protilirungen noch ganz gothisch. Das Fachwerk \yird meist durch 

Bretterverschalungen verdeckt. Beispiele, die jetzt abgebrochenen Holzhiiuser 

am Platz Ste. Walburga in Antwerpen, ebent~l11s mit vorgekropften Stock

werken (Qu. Van Y sendyck etc.). 

Der franzosische Einfiuss giebt sich 111 dem H a usc des B u c h

druckers PI anti n in Ant\\'erpen zu crkcnnen. Del' berUhll1te Buch-
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drucker und Verleger, . geb. 15q zu Tours, kam gegen 1548 nach Ant

werpen und starb dort 1589. Sein Haus, gegen 1580 erbaut, niihert skh 

dem Stile Henri II. Von der Innendekoration, im Stile der Sdmle yon 

Fontainebleau, ist in einem Saale erhaltcn: Der Kamin, in s..:hwarzem Mar

mor mit Bossagen, Lambris und ThUr mit Halb-Karyatiden eingefasst, III 

naturfarbenem Eichenholz, auch der PIa fond ist '.:on Holz. Das Haus ist 

jetzt Museum (Qu. Rouyer etc.). Ein Portal zu BrUgge, als Rest cines 

Baues, genannt "A u I a», erhalten, hat cbenfalls ganz die italienische Stilisirung, 

die unter Henri II. in Frallkrei..:h libli..:h war. Einc grosse rundbogige 

Oetfnung ist mit korinthischen, im unteren Theil yerzierten Saulen eingefasst; 

in den Zwickeln sind sehr schone geflUgeltc Genien. Der Mittelaufsatz Uber dem 

verkropften Gebalk mit korinthischen Siiulcn und italicnis..:hcn Scitenvoluten, 

bekront mit einer Mineryablistc, Uber den Saulen Kindertiguren mit Atlanten 

und BUchern (Qu. Van Ysendyck). Das Portal cines Hauses in BrUgge, 

genalU1t «den N ood Gods», Rue Espagnole, yon 1616, hat einen gedrlickten 

Thorbogen, des sen Profileinrahmung senkrecht abgeschnitten ist, mit jonischen 

Sliulen zur Einfassung. In den Bogenzwi..:keln betinden sich grosse Rosettcn, 

im Fries eine Cartousche mit der hhreszahl und im f1achen ungebrochenen 

Giebeldreicck cin Medaillon mit Kopt~ begleitet von etwas steifen Kinderfiguren. 

Hendrich de Keyser, Bildhauer und Architekt, geboren zu Utrecht 

1565, stirbt 1621 zu Amstcrdam, arbeitet im Splitrenaissancestile Vredeman 

de Vriese's, aber mit etwas mehr phantastischen Formcn, etwa wic der 

deutsche Dietterlin. Die Portale yon ihm, frliher auf der Heere-Gradn zu 

Amsterdam, sind nur noch im Stich erhalten (Qu. Van Ysendyck etc.). 

In den hollandischen Provinzen bringt die Ubliche Mischbauweise aus 

Ziegeln und Haustein eine originelle, echt nationale Stilisirung der Renaissance

bauten heryor. Die Ziegelschichten kommen hier meist nicht als gleichgUltige 

FllichenausfUllung rein konstruktiy zur Geltung. sondern ihre Abwechselung 

mit dem Haustein bezweckt eine dekorative, polychrome \Virkung, welchc 

durch gluckliche Vertheilung und durch Zusammenstimmen der Farben den 

Bauten einen eigenthUmlich derben, aber doch reizendcn Charakter aufdriida. 

Die Thurmseite des Stadthauses im Haag, 1565 erbaut, zeigt diescn 

Ziegelhausteinstil in sehr klarer Durchbildung. Auch der achteckte Thurm 

mit Laterne in zwei Geschossen und Gallerie auf Konsolen zeigt denselben 

\Ve..:hsel farbiger Schi..:hten. Dagegen ist die Eingangsseite ganz in Haustein, 

mit einem sehr reichcn Giebel, durch eine auf skulpirtcn Konsolen yorgckragtc 

Balustrade yon der Fa<;adc getrennt (Qu. Van Ysend.yck etc.). 

Das Gerichts- und Kanzleigebaude zu Leuwarden, 1566-15'71 

von Meistcr Bartholomaus Jal1SZ0011 erbaut, ist noch gothisch, nur Portal 
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und T rcppcnhalls von 1 ()2 1 sind im Spatrenaissancestilc durchgefUhrt. Das S tad t

halls zu Franccker von 15()1 cbenfalls gothisch, aber mit antikisirender Etagcn

bildung. Die Giebelhl.,:ade der Kasehalle zu Alkmaar hat eine antikisircnclc 

Gliederung mit bossirten Pilastern und Geb~ilken. Aehnlich das Rh vnlandhaus 

Fig. 62. S l'llIacht\\'aag Zli Haarkm, ,\Jlsicil1 (n. Galland). 

zLi Leyden von 15<)8 lind das Rathhaus Zll Naardcn von 1601. Ein Haus 

in Zaltbommel, ehemals W ohnllng des berlihmten Generals Maarten van 

Rossum, ist ein Ziegelbau mit Blendarkadcn von weissem Sandstein liber den 

ebcnfalls mit Sandsteingc\\'Undcn eingefassten Fenstern. In den Blcndarkaden 

sind Muscheln mit Kapren in Haut-Relief (Qu. Van Ysendyck etc.). 
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Das Rathhaus zu Leyden, 1599 nach einem Brande wieder aufgebaut, 

III lippigt;r Sputrenaissance, mit steilem Giebel liber dem Portalmittelbau und 

dem beliebtcn Treppenperron davor. Das Ganze ist wenigcr spezifisch 

hollundisch, sondern mehr im Charakter deutscher Bauten dieser Zcit, mit 

Verwcndung von Hermcn und hornfOrmigen Ausladungen am Giebel. Die 

ziemlich diirftigen Fenster noch mit Steinkrcuzen versehen und im Erdge

schoss mit bossirten scheitrechten Bogenquadern entlastet (Qu. Van Y sendyck etc.). 

Ein Wohnhaus zu Dordrecht von 1558, im Ziegelbau, hat im ersten 

und zweiten Stock grosse Arkadenbogen in Ziegeln mit gothischer Profilirung, 

auf Sandsteinkonsolen ruhend. Diese Anordnung ist charakteristisch fUr die 

Bauten Dordrechts in (lieser Zcit. Nur in den Sandsteindetails ist ein Ueber

gang zur Renaissance bemerkbar (Qu. Van Yscndyck etc.). 

Die Schlacht\\"aag zu Haarlem, ,602-1603 nach den Pltinen des 

Stadtbaumeisters Lievcn de Key's gebaut, ist ein hen·orragendes Werk del' 

hollandischen Ziegel-Hausteinarchitektur (Fig. 62). Das Fa~adens)"stem ist 

auf cine klare, durch Zeidmung bestimmte polychromische Wirkung be

rechnet. Dic Geschosse sind durch Steinblindcr getrennt, dic Eckcn mit Quadern 

eingefasst, ebcnso die Fenster. Diese haben steinerne Mittclpfosten und 

Ablastebogen liber dem horizontalen Sturz, in Ziegel und Quaderschichten 

abwechselnd. Die grossen steilen Treppengiebel der Schmalseiten sind be

sonders beachtenswerth; hier hat del' Renaissancegiebel eine typische 

Form flir den Profanbau gewonnen, durch seine klare horizontale Schichtung 

im entschiedenen Gegensatze zum gothischcn Giebel. Dic Seitcnfronten jedes

mal mit drei rcichcn, in das stcilc Dach schneidenden Fensteraufbauten, durch 

steile Volutengiebel abgeschlosscn. 1m Ganzen ist das Gebtiude von 

mlichtiger, derb konstruktiver Wirkung, elll hollandischer Musterbau (Qu. Van 

Ysendyck etc.). 

Ein Wohnhaus In Haarlem zeigt e1l1cn tihnlichen steilen Treppen

giebel, wie die Schlachtwaag, nur sind hier an der obcrsten Abtreppung 

Voluten verwendet. Ueber den Fenstern befinden sich Ablastebogcn, in Ziegeln 

und Hausteinschichten wcchse1nd. Die Bogen libel' dcn Fcnstern des Ober

geschosses sind auf Sandsteinkonsolen, wcIche Kopfe darstelIen, vorgekragt. 

Die Skulpturen haben bereits etwas \"on der Empfindungswcise des Barocks 

(Qu. Van Ysendyck etc.). 

Das Stadtthor zu Dordrech t von 1618, zur Maas tlihrend, als Portal 

eines Hauses aufgefasst. Das Portal selbst in Haustein, wtihrend das Haus in 

gemischter Art konstruirt ist (Fig.63). Dorische Pilaster mit bossirten und diaman

tirten Quadern schliessen die fllndbogige Oeffnung ein, deren Bogenquadern 

ebenfalls diamantirt sind. Ueber dem Gesims an den Ecken. stehen Obclisken, 
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Fig. 63. Sladtthur ill D()rdl'ccht. ~-\Ilsichl (n. Vall Y')clldycl,). 



Sriitrenaissancc. J. .\b,,·hnitt. Xicderliindischc SklllrtUl·. 

111 der Mitte ist cine \Vappentafcl angebracht, von Greifen gehalten, in schaner 

Ausflihrung (Qu. Van Ysendyck etc.). 

Ein Haus zu Zlitphen, am Markt belegen, von Ibl:;, in gemischter 

Hauart, die Quaderschichten verziert. Das Ganze ist sehr klar, besonders der 

einfach abgetreppte Giebel. Die bossirten Pilaster sind im Erdgeschoss dorisch, 

im Hauptgeschoss jonisch mit Flachbogen darliber, ebenfalls in Ziegel- und 

verzierten Hausteinschichten wechselnd. Die Freitreppe der alten Stad t

waage zu ZUtphen, jetzt \V()hnhaus, zeigt eine lihnliche Bauweise. Das Portal 

unter dem Perron dun:h diamantirte Bossagen durchbrochen. Der Giebel ist 

durchschnitten, um der Brlistung der Vorhalle Platz zu machen. Das Ganze 

erscheint als Vorbild etwas spliterer franzosischer Arbeiten (Qu. Van 

Ysendyek etc.). 

Am alten Kollegium van Daeie in Lowen, von 1569, ist eben falls 

der Ziegelbau mit Hausteinschichten zur Anwendung gekommen .. Die Fenster 

sind noeh mittelalterlieh profilirt und haben Steinkreuze. Das Portal mit 

dorischen Sliulen und Giebel, darliber eine Loge mit Dachaufbau in R<.:

naissancdormen, fast ganz 01111<': Verzierungen (Qu. Van Ysendyck etc.). 

Aus d<.:r letzten Zeit derSplHrenaissance, mitunter schon im Uebergange 

zum Barock, sind noeh eine Anzahl VOI1 BaU\\'erken anzuflihren. In Amsterdam 

zwei auhnmdreiche Gdangniss-Portal<.: von 1595 und 1:;96. Ein Haustein

portal am Alten-·Frauenhause zu Hoofn yom Jahre 1610 mit naturalistisch<.:r 

Ornamentirung, geschweifter und durchschnittener Giebelverdachung. Die 

Eisenschmiedeornamentik der ThUr ebenso naturalistisch, durch Ausbildung 

der Nagel und Befestigungsklammern. Ein zweites Portal in Hoorn zeigt die 

Ziegd-Hausteinmallier. Das Stadthaus in Hoorn, zweigeschossig mit Giebel 

von 1613, hat noch die gothisirende Gliederung der Fenster. Das Armenhaus 

zu Enkhuyzen von 1615. Das Rathhaus in Bolsward von 16q, an die 

Bibliothek in Venedig erinnernd, zeigt eben falls den Ziegcl- Hausteinbau 

liieser Zeit. 

b) Skulptur. 

Die niederllindische Bildhauerei befindet sieh, wle liberall 10 dieser Zeit 

in einer ausserlichen Nachfolge des Michelangelo und ergeht sich vorzugs

weise im Dienste del' Architektur, oder an selbststlindigen dekorativen Werkcn. 

Ein Kamin in wcisSem Stein yon Colyn von Cameryck, im Jahre 

1545 ausgefUhrt, im Stadthause zu Kampen. Auf etwas mageren Hermen ruIn 

cin Gebalk mit hohem reliefirtem Fries. Auf dem Hauptgesimse zeigen sich 

phantastische Aufslitzc, im Stil del' Spatrenaissance, mit Statuetten und Kinder-
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figuren. Der obere Aufsatz, mit Muschclnischen zwischen Pilastern, 111 den 

Nischen mit WappenWwen und Figuren, dariibcr nochmals ein klcinerer Auf

satz mit sitzender Figur in einem Felde (Qu. Van Ysendyck etc.). 

Ein Ka min aus dem Hotel de Molenare lind Van Dale zu Antwerpen 

stammend, jetzt im Saal des Schappen-Collegiums im dortigen Stadt

hause, von Peter Coecke yon Alost, ist ein sehr reiches Werk. Coecke 

war in ltalien gewesen und wurde, wie schon erwuhnt, der Lehrer Vredeman 

de Vriese's. Der Kamin hat unten Suulen mit konsolenartigem Aufsatz, 

darUber einen reichverzierten Fries mit Cartouschen und Fruchtschnuren. 

Ein erster Aufsatz mit Eckhermen und einem Figurenrelief in ganzer Breite, 

darUber ein zweiter Aufsatz mit vier Atlanten, zwischen denen figUrliche 

Reliet~~ angebracht sind. Das Ganze schliesst mit einem Gebalk und Haupt

gesims horizontal ab (Qu. Van Y sendyck etc.). 

Von Fra ns Flori s herrUhrend, ein Basrclicf Uber dem Portal des vVaisen

hauses zu Ant\yerpen. Das Gebaude ist 1552 begrUndet. 1m Giebel des 

Portals ist Gottnlter gebildet, darUber Christus mit dem verlorenen Schar und 

in der Giebelspitze des Hauses schwebend, der heilige Geist als Taube. 

c) Malerei. 

Die ltaliener \yerden nachgeahmt, besonders die tlorentinische und 

ramische Malerschule. Man rand hier die yollkommene und grossartige Ent

wickelung der Form, welche man in der Heimath Yermisste. 

Frans Floris, eigentlich de Vriendt, 1520-1570, ist der Hauptvertreter 

Liieser Richtung. Er hat nach Rafael und Michelangelo studirt, aber nur 

das Aeusserliche aufgefasst. Von ihm, im Berliner Museum «Loth und seine 

Todner», ein hochst unerquickliches Bild. In der Gallerie yon Sanssouci 

eine Allegorie, die Schonheit als nackte weibliche Gestalt und hinter ihr 

der Tod. Sein "Sturz der bosen Engel->, in der Akademie von Antwerpen, 

ist eine yon Michelangelo's jUngstem Gericht angeregte Komposition, aber 

nur eine Sammlung wohlgezeichneter Aktstudien. 

Zur Schule des Floris geharen; Frans Franck der Aeitere, eIll 

guter Kolorist und tUchtig in der F ormenbildung, Bilder yon ihm in der 

Akademie und im Dome zu Antwerpen; dann Frans Franck der JUngere, 

der bereits den Einfiuss des Rubens crfahrt. Sein «Kampf der Menschen nnd 

Thiere gegen den Tod» ist in der Galleric zu Munch en. 

Die Portratmaler sind bedeutender. Frans Pourbns der Aeltcre 

ist ein SchUler des Floris. Von ihm, "die Predigt des hciligen Aloysius yor 

vielem Volk» in der Akademie zu Antwerpen, durch Einfiihrung yon Portriit-
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figurcn ausgczeichnct. Von Frans Pourbus dcm Sohne sind viele Portrats 

1m Louvre in Paris. 

Martin de Vos (1534-1604) ist der bedeutendste SchUler des Floris 

und bildet sich spatcr in Venedig aus. Eine Versuchung des heiligen Antonius 

von ihm, mit phantastischem Beiwerk, befindet sich in der Akademie zu 

Antwerpen. 1m Berliner Museum von ihm: «Der auferstandene Heiland, 

seinen JUngern am Sec Tiberias erscheinend)}, auf der anderen Seite Jonas, 

der vom Wallfisch verschlungen wird, lebendig und effektvoll gemalt und 

ein zierlichesGenrebild «Die Zuchtigung Amors)}. 

Andere Maler dieser Zeit hielten sich mehr an die romischc Malerschule 

der Manieristen, wie: Bartholomaus Spranger von Antwcrpen, Peter de Wit 

(gen. Candido), des sen Thatigkeit in der deutschen Renaissance erwahnt ist, 

Carl van Mander, als Kunsthistoriker geschatzt und Hendrich Goltzius, der 

sich besonders als Kunststecher bekannt gcmacht hat. 

Octavius van Veen (Otto Venius, 1556-1(34)hateinereineZeichnung 

und Modellirung, steht aber gcistig nicht hoher als die frUheren Nachahmer 

der Italiener; Bilder von ihm finden sich in den Gallericn von Brussel und 

Antwerpen. Heinrich van Blllen folgt der venetianischen Schule. Cornelius van 

Haarlem (Corn. Cornelisscn) zeigt eine gute Behandlung des Nackten. Die 

Gemlildegallerien des Museums und des Koniglichen Schlosses in Berlin 

besitzen von ihm mehrerc kleine Bilder. Abraham Bloemart arbeitet sich aus 

dem Manierismus zur krliftigen eigenartigen Naturauft~lssung durch. Eine 

Anbetung der Hirten von ihm im Berliner Museum, von energischer Licht

wirkung; einc heilige Familic ebenda und der Engel, der Joseph im Traume 

crscheint. 

Das Genre und die Landschaft, als ccht nicdcrlandische Richtungen, in 

dcnen das moderne Ideal spater einc sicherere Heimath tinden so Ute, als in 

dcn pomposen Historien und mit Afi"ekt liberladenen Kirchenbildern der Zeit, 

gewann bereits mit Pctcr Breughel dcm Aeltercn (I 530-1 5gor) eine 

Bedeutung fUr sich. Dic Stimmungsmalerei, die s~hon in die Historie einge

drungen ist, tindet erst im Genrc ihr natUrliches Gebiet und hat dasselbe 

bis in die neueste Zeit immer mehr ausgedehnt und innerlich bedeutender 

gcmacht. Die Vorglinge des gcwohnlichen Lebens in aUen Spharen aufzu

suchen und kunstlerisch zu vcrwcrthen ist cin ursprunglich hollandischer 

Zug. Das GemUthliche, das Heitere und Humoristische findet bei den Nieder

landern in einer neuen Kunstgattung gebUhrenden Ausdruck. Die Elemente 

derselben hatten sich bereits in den Kirchenbildern gezeigt, aber erst jetzt 

sondern sich diese Gedanken zu einer besonderen Existenz. Die Schule der 

Breughel in Ant\vcrpen war dic crste, \\'elchc in solcher \Veise selbststandig 
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auftrat. Peter Breughel der Aeltere, gehort in seinen historischen Bildern 

noch der frUheren hollandischen Schule an. In dieser Art: «Die angeklagte 

Ehebrecherin» in der Miinchener Gallerie, «Die Predigt Johannis)} in der 

Gallerie zu Schleissheim u. a. Seine Genrebilder gehoren aber schon der 

neuen Art an und stell en meist Bauernscenen vor. 

Peter Brellghel der Soh n (der sogenannte Ballernbrellghel) behandelt 

111 seinen Bildern fast ausschliesslich lUndliche Stolle. Von ihm d{eigentanz der 

Bauern>} im Berliner Museum; «cine BauernprUgelei» in der kais. konigl. 

Gallerie zu Wien; e1\1e PrUgelei zwischen Bauern und Bettlern im Berliner 

Museum. 

Ebenso ge\\"ann jetzt die Landschaft e1l1e besondere Bedeutung. Mit 

den Landschaftsbildern bildet sich eine neue Richtung des Ideals aus, e1l1e 

neue Klasse des Schonen in der Kunst. Aber hierin gehen die NiederLinder 

mit den Italienern gemeinschaftlich vor und beeinfiussen sich gegenseitig. 

Paul Bril und Annibale Caracci stehen in Gegen wirkung und Jan, der soge

nannte Sammtbreughel, wird bereits von Rubens abhangig, demnach gehoren 

beide, Paul Bril und Jean Breughel, ihrem Stil nach in den folgenden Abschnitt. 

Einen jetzt ebenblls aufkoll1menden Nebenz\\'eig der Malerei bilden die 

Architekturbilder. Peter Neefs der Aeltere, am Schluss des 16. Jahrhunderts 

arbeitend, malt das Innere gothischer Kirchen, deren geheil11nissvolles Dunkel 

durch Fackeln und Kerzenbeleuchtung erhellt \\"ird. Seine (,Kathedrale von 

Ant\\'erpen», in der Dresdener Gallerie, ist von sellr feiner Durchfiihrung. 

Peter Saenredam ist der N achfolger des Neefs in dieser Art von Malerei. 

d) Kleinkunst und Kunstgewerbe. 

Die Arbeiten der niederlHndischen Kunststecher in dieser Zeit sind von 

grosser Bedeutung und \\"eittragendem Einfiuss und ohne dieselben ware das 

Bild der Kunst dieser Periode kein vollstandiges. In den Stichen der Orna

mentmeister macht sich derselbe gesunde Naturalisl11us geltend, der den 

Grundzug des hollandischen Charakters ausmacht und der sich in allen 

anderen Kunstzweigen Hussert. 

Peter Coeck, geb. 1502 zu Alost, gest. zu Briissel 1550, macht an clem, 

zu Ehren des Einzugs Philipps 11., I )49 in Antwerpen errichteten Triumph

bogen die erste Anwendung von einer wahrhaft nationalen Dekorationskunst. 

Cornelius Bos, Glasmaler, Architekt und KUl1ststecher, geboren zu 

Herzogenbusch um 1510, arbeitet in Rom und Ubt in den JaluCl1 1530- 1560 

mit Auszeichnung die Kunst des Kupferstechers. Er bildet erst den Ueber

gang zur Spatrenaissance. Seine Kompositionen baben cine grosse Frische 
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und Klihnheit und zeigen einen ihm eigenthUmlichen Naturalismus 111 der 

Auffassung der Thiergestalten, besonders der reichlich dargestelIten Vogel. 

Cornelis de Vriendt, genannt Floris, Bildhauer und Architekt, ge

boren 1518 zu Antwerpen, t 1572, ist der wahre Schopfer des Omament-

Fig. 6+. Epitaph-Entwurf. Vredeman de Vriese. 

genres der Spatrenaissance. Er bildet zuerst das scharf modelIirte holzartige 

Cartouschenwerk der Spatrenaissance aus, mit phantastischen figlirlichen Zu

thaten reichlich versehen. Sein Stil ist von Einfl.uss auf die italienischen 

K unststecher. 

Jacob de Vriendt, genannt Floris (\Vie aIle, nach dem Grossvater 

Floris de Vriendt), Ornamentiker und Glasmaler, geboren zu Ant\Verpen 1510, 

t 1570 , arbeitet ganz in der Weise des Camelis. 
EB E I. ,8 



Spatrenaissance. I. Abschnitt. Cock. Galle etc, 

1 an Vred e m an de Vrie se, Maler, Architekl und berUhmter Orna

mentiker, geboren zu Leu\Yarden in Friesland 1527, ent\\'irft seine Verzie

rungen im Stile der Floris, aber ohne deren wilde Phantastik, auf die der 

Architektur gemasse, echt dekoratiye Seite eingeschrankt (Fig. (4). Sein Sohn 

Paul Vredeman de Vriese, Ornamentzeichner und Stecher, geboren zu Ant

werpen 1554, setzt den Stil seines Vaters fort, ebenso der zweite Sohn Salomo11. 

Hieronimus Cock, Maler, Kunststecher und Herausgeber zu Ant

werpen, geboren 1510, i' 1570, stiehl verschiedenes nach den EntwUrfen 

Vredeman de Vriese's, unter anderen eine Sammlung von Votivtafeln. Jacob 

de Ghein, Maler und Stecher, geboren 1565, giebt KostUmbilder in einer 

Folge von 10 Blattern. P. de Furnius, geboren zu Furnes gegen 1540, 'r 1:'84, 

sticht eine Blattfolge: (Les Romaines illustres» nach den Zeichnungen des 

flamandischen Maiers 1an Stradan, geboren zu BrUgge 1530, 'r zu Florenz 

1605. Die dargestellten Interieurs sind ganz im Stile des Vredeman de Vriese. 

Eine andere Blattfolge des Stradan, ,die vier 1ahreszeiten·, in einer etwas 

italienisch idealisirten Manier aufgefasst, sticht C. de Mallery, geboren zu 

Antwerpen 1571. 

Philipp Galle, Ornamentzeichner und Stecher, zu Haarlem 1537 ge

boren, t zu Antwerpen 1612, sticht nach einem Werke des 1an Stradan «Nova 

Reperta» verschiedene BlUtter. Die Interieurs sind wieder ganz im Stile des 

V redeman de V riese. Mar c G era r d, geboren zu Brugge 1530, stirbt in England 

um 1590. Er war ein ganz universeller KUnstler, zugleich Maler, Zeichner, 

Kunststecher, VO}1 ihm ist ein Blatt von 1562 im Holz-Canouschenstil auf einem 

Stadtplan von BrUgge gezeichnet. Hans Bol, Miniaturmaler und Kunststecher, 

geboren zu Mecheln 1535, stirbt zu Amsterdam 1593- Die BlLitter seines Werkes: 

«die zwolf Monate» zeigen ein Rahmwerk im Stile der Splitrenaissance. Die 

BrUder 1an und Lucas Duetecum liefern Blatter im guten Ornamentstil 

der Zeit, ahnlich Gerard de Groeningen: «die zehn Alter des menschlichen 

Lebens». Hieronimus Wierix, der altere von mehreren BrUdern, geboren zu 

Amsterdam 1551, sticht nach Martin de Vos 1577 die Einnahme der Citadelle 

von Antwerpen und nach Peter Stradan die Medaillons, den Engel Gabriel 

und die heilige 1ungfrau darstellend, im Uebergangsstil zur Splitrenaissance, 

was das Rahmenwerk anbelangt. Baltazar Sylvius, arbeitet um 1554, hat 

ausser nach seinen eigenen Kompositionen nach Franz Floris, van Mander und 

Hieronimus Bos gestochen. Von Franz Huys, Maler und Stecher, geboren 1522, 

t 1562, neun Blatter Masken. Assuerus van Londerseel, Maler und Kunststecher, 

geboren 1548 zu Amsterdam, giebt eine sehr fein durchgebildete Ornamentik, in 

der noch das Vegetabilische Uberwiegt. Von Cornelis Muller gestochen, ein Titel

blatt zu einer Beschreibung der Niederlande von Guicciardini, Antwerpen 1567. 
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Ein Triumphbogen, bei Gclegenheit des Einzugs des Erzherzogs Albrecht 

und der Erzhcrzogin Isabella, 15~)9 in Ant\\'erpen errichteI, cntworfen vom 

Maler Otto Venius (t55G, -;- 1(34), zeigt sch\\'erfallige Verhultnissc im Stile der 

SpUtrenaissalKe. Dersdbe bildet cin rundbogiges Thor mit korinthischen 

Suulcn und Figurennischen einget~lsst, darUber ist ein giebelartig abgetreppter 

Aufbau in mehreren Geschosscn, mit einem allegorischen Bilde, Uberragt von 

einer Nische cine sitzende Kaisertigur einschliessend (Qu. Van Ysendyck etc.). 

Hen dri ch Goltzi us, berUhmtt.!r Kunststechcr und Maler, geboren zu 

MUlbracht, 'j- 1617, und Jacob Matham, sein SchUler und Schwiegersohn, 

1571-1613, arbeiten schon in einer \\'eicheren, zum Barock neigenden Modelli

rung der Formen. Ein Titelblatt, Kaiser Rudolph II. gewidmet, mit einer 

allegorischen Figurenkomposition von Goltzius, 1586 zu Haarlem heraus

gegeben und anderes. 

Peter van der Borcht, Kunststecher; geboren zu BrUssel urn 1540, 

stirbt 1608, sticht das Titelblatt einer Bibelausgabe des Plantin in Antwerpen 

1583, ein Portrat der·Charlotw von Bourbon, Gemahlin Wilhelm des Schweig

samen, nach Goltzius 1581, das Titelblatt eines Antiphonariums, herausgegeben 

von Plantin, Antwerpen 1573. 

Hans Collaert, Ornamentzeichner und Stecher, geboren zu Antwerpen 

um 1540, 'j- 1622, arbeitet meist fUr Goldschmiede. Adrian Collaert, der Vater, 

geboren um 1520 zu Antwerpen, stirbt 1618. Er war in Italien und hat einen 

Triumphbogen mit allegorischen Gestalten nach Martin de Vos gestochen, 

noch im Uebergange zur Spatrenaissance. 

Abraham de Bruyn, Maler und Kunststecher, geboren urn 1538 zu 

Antwerpen, stirbt zu Koln, entwirft ganz wie Theodor de Bry; seine Kom

positionen haben eben falls die Atfen und andere lustigen Zuthaten. Sein Sohn 

Nicolas de Bruyn, geboren gegen 1560 zu Antwerpen, stirbt 1635, setzt 

die Manier seines Vaters fort. 

Crispin de Passe, der Aeltere, Ornamentzeichner und Stecher, ge

boren zu Armuydcn in Zeeland gegen 1536, arbeitet zu Utrecht, Amsterdam, 

Koln, Paris und London, bereits in dem weicheren Cartouschenstil, aber mit 

guten Figuren. Ein Interieur yon ihm, mit dem Tode des Reichen und des 

Armen nach Martin de Vos, zeigt noch eine strengere Fassung der Architektur. 

Von Peter Baltens, Maler und Kunststecher zu Antwerpen, stammt das 

Titelblatt eines Werkt.!s "Theatrum vitae», mit reichem Cartouschenwerk. Dit.! 

drei BrUder Sadcler, Jan, Raphael und Acgidus, Ornamentzeichner und 

Stecher. Der erste der BrUder zu BrUssel geboren 1 550, stirbt 1610 ZU Venedig, 

der zweite 1555 geboren, stirbt 1628 in Munchen und der dritte, der Neffe des 

Jan, geboren zu Antwerpen 1 570, stirbt 1629 zu Prag. Ihre Stiche nach 
18* 
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Jodocus yan Winghc, Martin dc Vos und anderc sind im Stil dcr Spat

renaissancc, noch ohnc barockc Zuthaten. Petcr dc .lode, dcr Acltcrc, geht 

bereits zum Barock Uber. 

Das Kunstgewcrbe bemachtigt sich dcs reichcn durch dic Ornamcnt

stechcr gebotenen Matcrials und Ubertragt dasselbc auf dic Goldschmicdc- und 

Eisenschmiedcarbciten dcr Zeit. Die Steinmetzen bilden nach diescn Vor

bildern die Epitaphien der Kirchen. Ein Beispiel bietcn die Gedenktafeln in 

den Seitenschitfen der gross en Kirche zu Breda, in weiss em Stein mit Bemalung 

und Vergoldung (Qu. Van Ysendyck etc.). Besonders prachtyoll sind dic Holz

schnitzereien der Kanzel in der grossen St. Michaelskirchc zu Zwolle yon 16:20 

in Eichenholz ausgefUhrt. Der Schalldeckel sehr reich gebildet, in ciner phan

tastischen Tabcrnakelarchitektur, im Hauptmotiv auf mittclalterliche Rcminis

cenzen zurUckgehcnd. Ein Lescpult in Eichenholz, im Stadtmuseum ZLl Utrccht 

befindlich, mit Intarsien und Schnitzereien (Qu. Van Y scndyck ctc.). Einc 

prachtige ThUr in Eichcnholz mit Intarsien, Schnitzereicn und sichtbarcn 

Beschlagen, aus einem fiandrischcn Schlosse stammend, jetzt im Privatbcsitz, 

zeigt eine weich gehaltenc Flachcnornamentik, als Umrahmung dcr mit 

Intarsien und Basreliefs geschmUcktcn Felder. Eine cinfacherc ThUr aus 

demselben Schlosse, ahnlich der vorigen, aber nur mit Pilastcrn umrahmt. 

Beide ThUren entsprechen dem llllter Henri II. in Frankrcich ublichcn Stilc 

(Qu. Van Ysendyck etc.). Die Messingkronleuchter dieser Zeit sind scllr 

berUhmt und noch vielfach erhalten und verbreitet. Sie haben sammtlich 

unten eine grosse glanzende Kugel und darUber einen stark profilirten Mittel

karpel', dagegen sind die Arme lang, leicht geschweift und nur mlissig verzicrt. 

Ein Leuchter dieser Art, in der grossen Kirche zu Kampen (Qu. Van Ysendyck 

etc.). Ein Prunkbecher (Hanap) in Silber von 1604 gehorte der Kramerzunft in 

Haarlem, jetzt im dortigen Stadtmuseum, mit figUrlichen Darstellungen nach 

Hendrich Goltzius, zeigt auf dem Deckel die Figur des heiligen Martin ZLl 

Pferde und eine Ornamentik 1m Uebergang zum Barock. 

e) Kunstlitteratur. 

Die Uebersetzung der funf ersten BUchcr des Serlio durch Petcr Coed. 

ist schon erwahnt. Die Werke Jan Vredeman de Vriese's sind sehr zahlrcich 

und behandeln das ganze Gebiet der Architektur und del' Ornamentik. Artis 

perspectivae etc. Antwerpen 1568; Variae Architecturae 160 I; Caryatidum ctc.; 

Hortorum viridariorumque 1583; L'Architecture contenant la Toscane, doriquc, 

onique, corinthique etc., Amsterdam 1628. Dann seine Ornamenterfindungen: 

Multarum Varia rum Protractionum etc. Antvcrpiac 1555, Grottesco etc. 1563, 
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Panoplia seu armamentorium etc. 1572, Differents Pourtraicts de menUisene 

etc., Pictores, Statuori, Architecti, Latomi et quinque Principium Magnitico

rUlllq ue etc. 156} Das letztere Werk enthlilt Epitaphe von reicher Erfindung. 

Die grosste Anzahl der Publikationen enthalten die Arbeiten der Orna

mentstecher. Tempus ridendi, tem pus fiendi I-feemskerc inventor. 1557, 

enthlilt Cartouschen und Attribute im Stile der Floris. - Compartimenta pictoris 

tloscalis etc. Jacobo Floris Ant\\,. - Welderhande cierlyke compartimenten etc. 

duer Jacob Floris. Ant\\'erp. 1564. - Praecipuae aliquot Romanae antiquitatis 

ruinarum monumenta vivis prospectibus etc. Antwerpia per Hir. COCo 155 I. -

Monilium Bullarum mauriumque artificiosissimae icones Joannis Collaert opus 

postremum 158 I. Philipp us Galleus exc. (Goldschmiedearbeiwn). - Histoire de 

Liedekercke, Boure et Rouck. Martin de Vos inventor 1578, Peter Balteus 

excudebat (Runde Cartouschen mit Interieurs). - Animalium quadrupedium etc. 

per Nicolaum de Bruin. 1594 (enthalt Thiere aller Art). - Jan \Vierix, Theatrum 

vitae humanae etc. exc. Petrus Bait. Antwerso 1577 (Glirten und Baulich

keiten in perspektivischer Ansicht). U. a. m. 

5. Der Elisabetheische Stil in England, unter Elisabeth 

und Jacob 1., von 1558 bis 1619. 

Selbstversttindlich kann in England ebensowenig von einer ursprlinglichen 

Entwickclung der Renaissance die Rede sein, \vie iiberall in den ausseritalienischen 

Llindern, sondern nur von einer Uebertragung der Splitn:naissanceformen. Hier

her kommt der neue Stil sogar erst aus zweiter Hand, wesentlich durch Ver

mittlung der Hollander. Ausserdem bietet der Gang der englischen Kunst ein vor

zUgliches Beispiel von dem zahen Festhalten an der mittelalterlichen Kunstweise. 

Noch lange hinaus, bis auf Christoph Wren am Ende des 17 . .Iahrhunderts, tritt 

immer wieder das gothische Element in der Architektur hervor und bis auf Inigo 

Jones am Ende des 16. 1ahrhunderts sind es auch meist fremde KUnstler, welche 

die Renaissance ausUben. Diese Auslander bringen den Spatrenaissancestil mit, 

wie derseJbe in der zweiten Halfte des Jahrhunderts liberall in Europa durch

gedrungen war, mlissen sich aber mit den besonderen englischen Baubedingungen 

w gut es geht abfinden; dahcr kommt cs, dass zwar in dieser Zeit in der englischen 

Architektur eine Mischung von gothischen und Sp~itrenaissanceformen Ublich 

wird, ahnlich der in Holland und Deutschland vorkommenden, aber doch mit 

nationalen Abweichungen in der Hauptanlage. In der Bildhauerei und Malerei, 

den nicht \'011 praktischen Forderungen abhangigen KUl1stzweigen kann sich der 
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auslandische Einfluss noch sHirker geltend machen und wird fast alIcin be

stimmend. Deshalb fehlen in England durchaus die nationalen selbststandigen 

Leistungen in Malerei und Plastik, seit die Gothik nicht mehr schopferisch 

auftritt und dieser Mangel wird erst in einer "iel sptiteren Epoche einigermassen 

behoben. 

a) Architektur. 

Von 1558 ab entwickelte sich der Elisabetheische Stil, unter der direkten 

Einwirkung ho11tindischer, deutscher und italienischer Klinstler; denn englische 

Fig. 65. Longleat House. Grllndriss. (n. BrittoJl.) 

Architekten sind noch seltell. Theodor Have oder Havenius Vall Cleve 

haute Cajus College, Cambridge, in den Jahren von [565 ab, als das vo11-

st3ndigste Beispiel der Renaissancearchitektur Liieser Zeit in England. Das 

Hauptgebaude selbst ist noch gothisch mit einigem Renaissancedetail, aber die 

[574 errichtete Ehrenpforte tragt ganz den Charakter der neuen Kunstweise. 

Der Bogen der Durchgangsotlnung ist noch im Tudorstile geschlossen, doch 

sind in den verkropften Gebtilken tiber den vorgesetzten Saulen, den voluten

artigen Streben des Aufsatzes und den Nischenbekronungen des letzteren durch

weg Formen gegehen, welche del' Splitrenaissance angehoren (Qu. Fergusson, 

History, etc.). 
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Longleat House , in den Jahren ,567- ,579 vermuthli..:h von Giovanni 

diP a d u a erbaut, hat einen ganz charakteristisch englischen Grundplan 

(Fig. tiS). Die \'or- und ruckspringenden Fensterpartien sind dem englischen 

Landschloss eigenthUmlich, ebenso die Lage der Fenster fUr aUe besseren 

Rliume an den Aussenfronten, niemals nach den HOfen hin. Diese letzteren 

sind deshalb au..:h ganz nebens1ichlich behandelt und erinnern in Nichts an 

Fig. 66. LOJlgleat HOLlSt:. Ansil'llt. (n. Britton.) 

die prachtigen EhrenhOfe del' franzQsis..:hen SchlOsser und italienischen 

Paliiste. Auch die Zugijnge zu den HOfen sind in Longleat House ganz 

untergeordneter Art. Die drei Stockwerke des Schlosses haben die Pilaster

ordnungen in del' bekannten Renaissan..:efoige del' dol'ischen, jonischen und 

korinthischen und das oberste Stockwerk ist das niedrigste (Fig. (6). Zwischen 

den Pilastern sind breite Fenster mit graden Sturzen und Stcinkreuzen. 

Aikin in den giebelartigen Aufs1itzen del' Fa.;adellYorsprlingc machcn si..:h 

dekorativc Formen der Sptltrenaissan..:e bemerkbar, sonst hat das Ganze eine 

streng vitrUYianischc Fassung (Qu. Fergusson, History etc.). Schloss Holmby 

soil ebenfalls von Giovanni di Padua herrUhren. 
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Wollaton House, urn 1580 von einem englisd1en An:hitekten Smith

son begonnen, ist \\'ieder gothischer in der Hauptanlage als Longleat House. 

Hiermit wiederholt sich in England dieselbe Erscheinung, wie sie auch in 

Frankreich und Deutschland auf tritt, dass namlich nach der ersten kraftigen 

von Auslandern bewirkten Wiedergabe des Fremden die altere nationale 

Tradition wieder starker hervorbricht. In den niedrigen Bautheilen von 

Wollaton House sind zwar antikisirende Pilasterordnungen zur Anwendung 

gekommen, aber die grosse Halle, welche das Centrum der Anlage bildet 

und alles iiberragt, ist wieder gothisch. Die niedrigere Vorderfa~ade giebt 

Ubrigens eine der vorzUglichsten Renaissancearchitekturen Englands aus dieser 

'=='='=-...::....;..:..;::: ... ""'-.;. - - - - . --- - - -- - - --- - . - -_ . -- ----...,~~~ . 

Fig. 67· Wollaton House. Ansicht. (n. Fergusson.) 

Zeit (Fig. 67). Die Pilasterstellungen mit ihren bossirten Gurtungen und 

durchgekropften Stylobaten, sind ganz in der Art der Spatrenaissance, ebenso 

die GiebelabschlUsse der Eckpavillons; die Gruppirung der Uberall mit Bachen 

Dachern abschliessenden Baumassen ist sehr malerisch (Qu. Fergusson etc.). 

Long ford Castle, 1591 begonnen, ein Gebaude mit dreieckigem Grund

plan und drei grossen ThUrmen an den Ecken, zeigt ein noch entschiedenes 

ZurUckgehen auf mittelalterliche Formen. Die Pilaster der Vorhalle tragen 

Spitzbogenarkaden. - Hardwicke Hall in Derbyshire, begonnen 1597, ist 

ebenfaUs gothischer als W oUaton. - Burleigh House von 1 577 und West

wood House yon dcrnselben Jahre, sind nur historisch merkwUrdig, aber 

nicht von Seiten der KlInst. 
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Unter der Regierung Konig Jacob l. setzt sich der Elisabetheische Stil 

noch fort. Die Hollander Bernard Jansen und Gerard Chrismas erbauen 
in dieser Richtung die Fa<;ade yon Northumberland House, Strand. 

Hierzu soli Chrismas die Stiche 'IA'. Dietterlin's benutzt haben. - Holland 

House, seit 1607 erbaut, mit nordischen Erkern. Die durch Kurven begrenzten 

Giebel, ebenso die Detaillirung der Hallen und Vorbauten erfolgt in den 

Formen der Spatrenaissance. - Das Portal der Schulen zu Oxford um 

1612 von Thomas Holt. Das Gebliude selbst ist gothisch, doch ist das 

um diese Zeit erbaute Portal z\yar mit den fLinf Ordnungen yerziert, aber 

wieder mit gothischen Zinne11 bekront. Die Detaillirung ist bereits barock. 

Wie schon erwahnt macht sich um diese Zeit ein Ruckschlag gegen die 

italienische Stilisirung der Bauten bemerklich, wie sie zwanzig oder dreissig 

Jahre frUher ublich war. Temple Newsam in Yorkshire, 1612 erbaut, ist ein 

Beweis dieser wieder gothisirenden Richtung. - Andley Inn, begonnen 1616 

fUr den Earl of Suffolk ist bemerkenswerth frei von der italienischen Art. 

Der Erbauer war der Hollander Jansen, aber das Werk ist nicht ganz zu 

Stan de gekommen. - Hatfield House urn 161 I, Schloss Charlton in Wiltshire 

und Schloss Bolsover urn 1613, sind malerische Bauten im Charakter emes 

englischen Landsitzes mit der Formgebung der Spatrenaissance, aber ohne 

besonderen Kunstwerth. 

Tho r p e und Shu t e sind die Verfasser des ersten 1563 erscheinenden 

wissenschaftlichen Werks Uber Architektur in englischer Sprachc. - Henry 

Wooton's Elements of Architecture helfen zur Verbreitung des Elisabetheischen 

Stils. - Die englische Vorzeit behandelt das Werk von W. Camden: Brittania, 

sive florentissimum regno rum Anghiae, Scotiae, Hiberniae et insularum adja

centium ex intima antiquitate chorographica descriptio. London 1607. Fo!. 

b) Skulptur und Malerei. 

Einige Jahre nach dem Tode Holbein's kam der berUhmte italienische 

Maler Federigo Zucchero nach England, hinterliess hier vortreffliche Port rats, 

die noch vorhanden sind, ging aber wieder nach Italien zuruck. Die nieder

landischen Maler: Lucas de Heere yon Gent, der SchUler des Floris, Cornelius 

Ke.tel von Gouda und H. C. Vroom von Haarlem arbeiten ebenfalls in England. 

Marcus Gerard von BrUgge, Maler und Universalkunstler, stirbt hier. Isaac 

Oliver und sein Sohn Peter, beide aus ciner franzosischen Familic stammend, 

sind als Miniaturmaler beschaftigt. Auch cin Englander Nicolaus Hilliard 

machte sich als Miniaturmaler bemerkbar. Von einer englischen Mtilerschuk 

kann aber noch in keiner Weise gesprochen werden. 
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Von einem Nit:derllinder Richard Stdfens ist das Monument des Grafen 

Sussex in der Kirche yon Boreham in Suffolk. In West mUnster zu London 

betinden sich die Grabstatuen der bt:iden Ktiniginnen Elisabeth und Maria 

Stuart, mit einer grossartigen Charakteristik der Kopfe und Hlindt:, obgleich 

die ganzen Figuren durch das Modekostnm der Rt:ifrocke yerdorben sind. 

Die Stamen sind um 1606 gearbeitet, yermuthlich yon eint:m Ausl1indt:r. 

c) Kleinkunst und Kunstgewerbe. 

Zur Zeit der Konigin Elisabeth wird wt:niger die Dekoration der Italiener, 

als die der Deutschen und Niederlander nachgeahmt. Das vielfach in der Orna

mentik verwendete Band- und Beschlageornament stammt von den EntwUrft:n 

der niederlandischen und deutschen Kunststecher, besonders des Dietterlin. 

Bis zum Ende des 16. Jahrhunderts giebt es gar keint:n englischen Ornament

stecher, erst urn 1605 wirel ein Milour Anglois, eigentlich Mathias Mignerak, 

als Autor eines Buches tiber Stickereien genannt. 

Das Kunstgewerbe blieb ohne Zweifel gothisch. Eine holzerne ThUr in 

der Abteikirche von St. Alban, vom Jahre 1578, ist reich im Sinne der Spat

gothik mit gefaltetem Bandwerk verziert. 

6. Die Spatrenaissance in Spanien, unter Philipp II. und 

Philipp III., von 1555-1612. 

In dem Plateresken- oder Silberschmiedstil der frUheren Epoche, yom 
Falle Granadas bis zur Abdankung Karl's V. dauernd, hatten die Spanier ihrer 

Freude tiber die Vertreibung der Moriskt:n und die Entdeckung der neuen 

\\7 eIt t:inen Iebensfrohen, dekorativ Ubersprudeinden Ausdruck gt:geben. So 

lange die Mauren im SUdt:n herrschtt:n, konnte daselbst dit: Renaissance nicht 

eindringen und ais der Norden siegte, verbreitt:te sich yon dort untt:r Isabella 

und Ferdinand die Gothik und kam allgemt:in in Uebung. Erst in den It:tztt:n 

Jahren Karl's V., als Spanien die politischt: FUhrt:rrollt: in Europa hatte unci 

dit: grossen Entdeckungen dt:r nt:ut:n \\' dt von hier ausgingen, ting dit: 

Renaissance an zu bltihen. Der Enthusiasmus dieser Zt:it und cit:r Aufschwung 

der t:rsten Halfte des 16. Jahrhunderts drlickte sich in dt:11 Bautt:n dieser Zeit 

deutlich aus; aber unter der Herrschaft Philipp's II. ging liieser Aufschwung 

wieder verlort:n. Die Ausbeutung der ReichthUmer cit:r neuen Welt beschHftigte 

aIle GemUther und liess die klinstlerischen Bestrebungen wenig zur Gehung 
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kommen. Den jetzt beginnenden Baustil nennen die Spanicr Gracco-Romano

stil; derselbe ist klassisch korrckt, abcr kaIt und dekorativ arm gegen den 

vorangegangenen Platereskenstil. Der Hauptvcrtrcter dieser Richtung in dcr 

Baukunst ist Hcrrcra, dcr fUr Spanien das wurdc, was Palladio und Vignola 

fUr Italicn waren, aber ohne dic kunstlerisch freie und warmc Empf1ndung, 

welche die Werke der letzteren auszeichnet. Hcrrcra schuf nur stcif Aka

demisches in seinen Bauten. 

Fig. 68. VOlll Hurl' illl Pala~t Karr~ V. Zil Cranada. 

In der spanischen Skulptur tritt Berruguete sehr frUh als idealistischer Nach

folger Michelangelo's auL Er ist zugleich Maler u·nd Architekt. Spliter, gegen 

Endc des 16. Jahrhunderts, wandtcn sich die span is chen Maler dem Kolorit dcr 

Venetianer zu unci einzelne waren Liirekte SchUler Tizian's, wic Navarrcte und 

II Greco. Die BIUthe dcr national-spanischen Malerci beginnt crst mit dem 

Aufkommen dcr Schule von Scyilla, wckhc mit dcn Caracci's parallcl geht. 

a) Architektur. 

Der Palas t Karl's V., in ciner Eckc dcr Alhambra bclegcn, wurde um 1527 

von Mac h u c a begonnen und \'on A Ion soB err u g u etc (1480- 156 I) fortgesetzt, 

aber niemals vollendct. Das jetzt 110ch sichtbarc StUck stammt VOll Berruguetc. 



Es \Hlrde aber kein Theil der Alhambra abgebrodlell, um de:m Ne:ubau Platz 

zu machen, \\"ie man otter gesagt hat, sondern e:s \Hlrde: sogar eine Ecke: 

desselben fortgelasse:n, um nicht mit dem a!ten 1l1aurischen Schlosse zusa1l11l1en-

Fig. I)g. Fa~adclltlJcil Yom Paia :-;t Karl' s \ T. Zll (;ralla ... ia. 

Zllstossen. Der Grundplan des Palastes fUr Karl V. bildet fast ein Quadrat, mit 

einem kreisrunden Hof in der Mitte von etwa 32 Meter Durchmesser (Fig. (i8). Die 

noch vorhandenen Fai,'adentheile zeigen schon den Uebergang zur Spatrenaissance 

(Fig. (9)' Dieselbell haben ein hohes Rusuka-Unterge:schoss mit einer Mezzanine: 
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und eben falls rustizirten· Pfeilern, darUber cine dorische Ordnung auf P05ta

menten, die Fenster mit Giebeln oder Ornamentaufsatzen und Uber den 

Fenstern des ersten Stocks 110ch runde Oeffnungen, weIche aber kein be

sonderes Ge5choss bezeichnen. Der Mittelbau, mit den gekuppelten Saulen in 

beiden Geschossen, hat weniger gute Verhaltnisse. Die Gallerie des Hores 

mit einer dorischen Ordnung unten und einer kleineren jonischen Ordnung 

oben, ist beidemal noch mit geraden Architraven Uberdeckt (Qu. Villa Amil, 

Espagne artistique et monumental). 

Die michelangeleske Architekturschule beginnt inSpanien mit Diego 

Ria no, der 1530 den Kapitelsaal der Kathedrale von Sevilla in elliptischer 

Grundrissform, mit einem dorischen und einem jonischen Geschoss, Uberdeckt 

durch eine kassettirte Kuppel mit Laterne, errichtete. Francisco de Villal

pando entspricht dann den italienischen Theoretikern. Er hat die altromischen 

Bauwerke gemessen und gezeichnet, und Ubersetzt das 3. und 4. der von der 

Architektur handelnden Bucher des Serlio ins Spanische. Von ihm ist die Treppe 

des Alcazars von Toledo, prachtig mit doris chen Pilastern verziert. Juan 

de Toledo war der erste Architekt, der den Stil Michelangelo's in Italien selbst 

studirt hatte. Er \\"ar der Erbauer des vicekoniglichel1 Palast in Neapel gewesen 

und \\"urde 1565 durch Philipp II. nach Spanien zurUckberufen. Von ihm er

baut, die einfache und edle Fa~ade del' Kirche de las Decalzas Reales zu Madrid 

und das Kloster San Lorenzo im Escorial. Letzteres von einfacher Architektur, 

oline Ornamente, in der Absicht, die Verhaltnisse allein wirken zu lassen. 

Der Hauptvertreter der spanischen Spatrenaissance diesel' Zeit ist Juan 

de Herrera (1530-1597), der SchUler Juan de Toledo's. In Monbellan de 

las Asturias de Santillana geboren, ging er, nach den Niederlanden und nach 

Italien um zu studiren, wurde 1563 der GehUlfe Juan de Toledo's Ulid folgte 
diesem beim Bau des Escorial. Spanien war damals auf dem Hohenpunkte 

seiner Macht -und die Architektur des Herrera drUckt dies en stolzen, strengen 

Charakter gut aus, den die vielen Triumphe dem Spanier gegeben hatten. 

Das grosste Bauwerk Spaniens, zugleich ein Hauptdenkmal des National

geschmacks, das Escorial, ist die sonderbare Vereinigung eines Konigs

schlosses mit einem Kloster, einer Kirche und einer Konigsgruft. Das Escorial 

ist, \Vie auch das spatere Schloss von Versailles, der Ausdruck einer despotischen 

Monarchie, aber der Unterschied zwischen beiden ist gross: Das Schloss zu 

Versailles umschliesst ein grosses Theater und eine kleine Kapelle, im Escorial 

bildet die Kirche mit der Konigsgruft den Haupttheil, von einem Theater ist keine 

Spur und die Priester nehmen hier den Platz der Hofleute ein. Philipp II. liess 

das Escorial in Folge eines in der Schlacht von St. Quentin gethanen GelUbdes 

1563 durch Juan de Toledo beginnen. Bald darauf entdeckte der Intendant 



Spiitrcnaissance. I. Abschnitt. Escorial. 

del' koniglichen Bauten, Bernardino Martirani, an dem Projcktc Fehler und 

ging im Auftrage des Konigs nach ltalien, um sich \'on den berUhmtestell 

An:hitektcn neuc Pltine machen zu lassen. Er brachte z\\'eiundz\n1l1zig zu-

. sammcn, unter andern \,on Galeazzo Alessi, Pellegrino Tibaldi, Andrea 

Palladio. Diese aile \\'urden Vignola Ubergeben, um hiernach ein Gesammt

ganzes zu kombiniren. Vignola sclbst sollte in del' Folge nach Spanit.:n 

kommen und die Ausflihrung libernehmen, abel' er lebntt.: ab, \\'egen seines 

:to. I(It y" JIN;' l ___ L __ ---L, _ _ ~, 

Fig. 70. Escurial. Grundplan. (11. 'i:imenes.) 

hohen Alters und del' Arbeiten an del' St. Peterskirche in Rom. Wieviel yon 

dem Plane Vignola's wirklich zur Ausflihrung gekommen ist, kann nicht 

festgestellt werden. Juan von Toledo starb 1567 und dann libernahm Herrera 

den Bau, del' noch nicht weit gekommen sein konnte. 

Juan de Herrera hatte, wit.: schon erwahnt, eine ganz ahnlicbe auf das 

Akademisch-Klassische gehen<,ie Stilrichtung wie Vignola, zugleich war Herrera 

der Begrlinder der ersten spanischen Bauakadcmie und es ist anzunehmen, dass 

er nach seinen eigenen Ideen baute, umso'mehr als del' Plan dcs Escorial 

keines\\'egs eine hohe Stufe del' Ausbildung erreicht (Fig. 70). Der kloster

artigen Hauptidee entsprechend, wendet sich die Arcbitektur nach Innen, auf 
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die Hafe und die Kirche, welche letztere den Mittelpunkt der ganzen, zwar 

fehlerlosen, aber unerfreulichen Anlage bildet. Nach Aussen ist die ~'irkung 

kasernenartig und auch sonst im Einzelnen ohne kUnstlerisches Interesse, 

wozu das Material des Baues, ein schwer zu bearbeitender Granit, als Hinder

niss fUr die Anwendung reicheter Formen, jedenfalls viel beigetragen hat. 

Das Ganze bildet ein beinahe quadratisches Viereck von kolossaler Aus

dehnung mit drei grossen und sieben kleineren Hafen; die Kirche mit dem 

Atrium nimmt die ganze Mittelaxe ein. Die Hauptfa\=ade, etwa 204 m lang 

mit drei Portalen und von zwei quadratischen ThUrmen Hankirt, ist fUnf Ge

schoss hoch und mit einer Ubermassig grossen Anzahl schmaler Fenster durch

brochen. Das grossartige Mittelportal vor dem Atrium der Kirche hat einen 

dorischen Portikus, durch aIle fUnf Geschosse gehend, noch mit einer Fenster

reihe im Sockel und einer in der Attika, also zusammen sieben. Wenn diese 

Fenster aIle nothwendig waren, so hatte man die Saulen ganz fortlassen sollen. 

Die EckthUrme, drei Axen breit und neun Geschosse hoch, sind wenig monu

mental (Fig. 71). Rechts vom Mittelbau liegt das Kollegium, links das Kloster 

und hinter dies em der Palast, welcher in den an der Altarseite der Kirche 

angeordneten Prunkzimmern seinen Hahenpunkt findet. Das Atrium vor der 

Kirche theilt die F ehler der Aussenfronten und der Mangel an Ornament an den 

sterilen Granitwanden ist auch hier empfindlich sWrend. Die Fronten links 

und rechts mit ihren flinf Stocbyerken sehen wie Fabrikgebaude aus. Es 

fehlen die Portale, welche zum Kollegium und dem Kloster hatten fuhren 

mUssen, in Wirklichkeit giebt cs nur eine unterirdische Verbindung zwischen 

diesen Bautheilen. Ausserdem steigt das Terrain nach der Kirche zu und die 

Gesimse folgen dieser Linie, wahrend die horizontal liberdeckten Fenster 

treppenartig diese Bewegung mitmachen. 

Die Hate haben sammtlich den Fehler schlechter Verbindungen; statt 

symmetrisch angeordneter Portale sind nur schmale Durchgangsollnungen, in 

den Ecken oder sonst beliebig belegen, vorhanden. Der grosse Palasthof hat 

an drei Seiten eine Arkadenreihe dorischer Ordnung mit einer Terrasse darliber. 

Der Hof des Kollegiums ist der prachtigste, mit einer Kreuzgangshalle in 

zwei Stocbverken und an allen vier Seiten. Die sieben kleinen quadratischen 

Hafe sind nicht bemerkenswerth, sie haben jeder drei Range von Arkaden. 

Die Kirche des Escorials ist eine der grossten Renaissancekirchen 

Europa's und beherrscht mit ihrer Kuppel und den beiden westlichen Thlirmen 

die gauze Baumasse. Sie ist ganz das Werk Herrera's. Die Plan form der 

Kirche ist ein griechisches Kreuz, mit einer V orhalle und Loge darliber, \"ie 

spUter an St. Peter in Rom. Ein hoch belegener Chor nimmt den ganzen 

vorderen Theil des Mittelschitles ein; man tritt unter demselben in die Kirche 
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ein, also durch einen finsteren kellerartigen Raum. Das Innere der Kirche 

hat eine kolossale dorische Ordnung, auch die Details der Dekoration sind zu 

kolossal gebildet. Das Tonnenge'vvolbe liber dem Chor ist von Luca Giordano 

gemalt. Der Hochaltar ist viel reicher dekorirt als das Uebrige und kontrastirt 
auch im Massstabe mit dem Gebaude (Qu. Fergusson, History etc.). 

Die Lonja (Borse) zu Sevilla, von Herrera, ist einer seiner besten 

Bauten, regelmassig und streng, aber ohne die Kalte und Pedanterie semer 

gewohnlichen Manier. 

Der Alkazar von Toledo stammt fast aus derselben Zeit, wie der Palast 

von Granada. Der Umbau, wie er sich jetzt zeigt, ist vermuthlich 1568 unter 

Karl V. begonnen, aber erst unter Philipp II. durch Herrera beendet. Der 

Gartenhof (Patio) in der Mitte mit Arkadenrangen auf Pfeilern ist gefallig, 

aber ohne die Poesie der frliheren HOfe von Lupiana oder Alcala zu erreichen. 

Die Aussenfronten sind sehr massig, mit von Quaderschichten eingefassten Eck

vorsprlingen ausgestattet. Die untercn Fenster haben Ornamentbekronungen, 

die oberen grade Giebel. Die Fa~aden sind in den beiden unteren Geschossen 

nur mit dem Schmucke einer Fensterarchitektur versehen. 1m dritten Ge

schosse betinden sich Halbsaulen auf langen Konsolen, dazwischen rundbogig 

geschlossene Oeffnungen. Der Bau ist mit einer Balustrade abgeschlossen und 

jetit nur noch eine Ruine (Qu. Fergusson, History etc.). Ausserdem von Herrera: 

Der Palast von Aranjuez, die Casa de Officios von Aranjuez, die Slidfa<;ade des 

Alcazars von Toledo mit zwei Geschossen, einem toskanischen und einem do

rischen, darliber eine Attika, die Kirche von Valdemorilla, die von Colmenar 

de Oreja, die Brlicke zu Segovia liber den Manzanares und ein Thor in Madrid. 

Die Kathedrale von Valladolid eben falls von Herrera, unter Philipp II. begonnen, 

ganz klassisch, aber schwer und liberkraftig in den Gliederungen, bildet im 

Plan ein grosses Parallelogramm, in drei Schiffe getheilt mit Kapellenreihen an 
den Langseiten und mit vier Thlirmen an den Ecken. Das Innere ist streng 

und einfach (Qu. Fergusson, History etc.). 

Eine Anzahl Zeitgenossen Herrera's bauen in einer der seinigen ahnlichen 

Stilfassung. Francisco Villaverde 1568, die dorische Sakristei von San Claudio 

in Leon. Juan Alvarez, die berlihmte Treppe des Klosters San Vincente zu 

Plasencia. Juan Andrea Rodi, den Kreuzgang del' Abtei von Cuenca. Pedro 

Blay, die Kathedrale von Tarragona und das Deputirtenhaus von Barcelona. 

Juan de Valencia, von 1588 ab, die Kirche de las Augustinas zu Valladolid. 

Fr. Miguel de Aramburn das Kloster der Trinitarierinnen zu Eibar. Andres 

de Arenas, die St. Marienpfarrkirche zu Olivenza. Antonio Segura, die graziose 

Kuppel des Klosters zu Ucles. Francesco Martin, das Pramonstratenser-Kloster 

zu Ciudad Rodrigo. Juan de Toloso, das Hospital zu Medina del Campo. 
EBE J. 
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Herrera ist der Begrlinder einer bedeutenden Schule; Francisco de Mora 

Francisco Mijares, Diego de Alcantara, Juan de Valencia, Bartolome Ruiz u. a. sind. 

von ihm abhangig, abel' UlIter diesen ist der erstgenannte d.er bedeutendste. -

Fra ncisco de Mora, del' Hauptarchitekt unter Philipp 111., baut noch ganz im 

Sinne seines Meisters in einfachen Formen, strengen Pro til en und Konturen 

und sparsamer Verwendung des Ornaments; aber die durch die politischen Klimpfe 

verursachte allgemeine Erschopfung und die Beschrlinktheit der Mittel liessen in 

dieser Zeit, dem ersten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts, keine so kolossalen Bau

unternehmungen, \Vie die frliheren, mehr aufkommen. Von Mora sind im Escorial 

die beiden Amtshauser und das Gesellschaftshaus, in Segovia einiges am Al

cazar, in Madrid del' Palast des Herzogs von Vceda, jetzt Rathspalast genannt, 

del' Palast des Herzogs von Lerma, del' Kreuzgang von San Felipe el Real, 

spater demolirt, die KlOster und Kirchen Porta-co eli und Descalzas Franciscas 

erbaut. Ebenfalls \'on Mora erfunden, die Plane zur Kapelle unserer lieben Frau 

zu Atocha und zum Kapitelsaal des St. Bartholomaus-Klosters zu Atocha. Der

selben Zeit und demselben Stile gehoren noch an: Nicolas Vergara, der den Bau 

der Kapelle del Sagrario zu Toledo fortsetzt, Vergara der Jlingere mit den Kirchen 

der Bernardinerinnen und der Minimen zu Toledo, Juan Mas und Antonio 

Pujades, die Architekten des Rathhauses zu Reus, Francisco de Isasi mit del' 

Pfarrkirche zu Eibar, EI Greco mit der Kirche del' Dominikanerinnen zu 

Toledo und Miquel de Soria, der Meister der Karmeliter-Barflisserkirche zu 

Madrid. Bedeutende Bauwerke liieser Epoche \'on ungenannten Meistern sind: 

Stift und Kirche del Corpus Christi zu Valencia und die Pfarrkirche Santa 

Cruz in Rioseco, die letztere ein majestatisches Gebaude im ernsten Stile des 

Herrera. 

b) Skulptur und Malerei. 

Das in liieser Epoche liberall hautige Universalklinstlerthum findet in 

dem bertihmten Alonso Berruguete (1481-1561) einen spanischen Vertreter. 

Er ist Bildhauer, Maler und Architekt und in seinen ersten beiden Eigen

schaften der frliheste entschiedene Nachfolger des michelangelesken Stils in 

Spanien. Berruguete war 1503 bis 1520 in Italien, studirte die Werke des 

Michelangelo, rivalisirte mit Bandinelli und anderen; aber er gehorte nicht zu 

den gleich anfangs auftretenden, liusserlichen, in Manier \'erfallenden Nach

ahmern des grossen Florentiners, sondern er bewahrte sich ein cigenthlim

liches Ideal. Berruguete galt schon in Italien, \'or seiner Rlickkehr nach Spanien, 

als berUhmter Kunstler. Als Architekt hat er einen Theil des Schlosses und 

Archivgebaudes von Salamanca geschafl'en, ist aber als Bildhauer weit be-
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deutender und beseitigt so\\"0111 den plateresken Stil des Domenico Florentino, 

wie die noch spatgothischen Anklange des Felipe de Vigarni. Sein Grabmal 

des Kardinals Don Juan Tayera, Erzbischofs yon Toledo, im Hospital von 

San Juan Bautista in Toledo, zeigt einen reincn klassischen Ceschmack. Dasselbe 

ist als Freigrab gcbildet. Auf dem Deckel dcs Sarkophags liegt die Figur des 

Verstorbenen; an dcn Ecken desselben Greifcn, dazwischen Medaillons und 

Gruppen in Hautrelief. Auf dcn Eckcn des Deckels sitzen allegorische 

Figuren, an dcn Scitcn sind 1eicht gerollte Cartouschen mit einem Todten

schudel und kleincn trauernden Putten gebildet. Das Ganze ist sehr massvoll 

ycrziert und das Figlirliche, besonders die Statue des Kardinals, yon grossartiger 

Bchandlung (Qu. Villa-Amil). Ausserdem von Berruguete: die yorzliglichen 

Reliefs im Chore der Kathedrale von Toledo, der Altar in der Kirche S. Benito 

el Real zu Valladolid und verschiedene Arbeiten im Collegio Mayor zu Sala

manca. Die Fig. 7:2-75 geben einige Skulpturwerke des Berruguete, jetzt im 

Museum Zll Valladolid. - Der Bildhauer Lione Leoni aus Arezzo in Italien ist 

in Spanien thlitig und stirbt dasclbst 1588; ebenso sein Sohn Pompeo Leoni, 

derselbe stirbt l(j 10. Von Letzterem die Grabmliler Karl's V. und Philipp's II. im 

Escorial, mit yortretnicher Wiedergabe des historischen Portrats (Fig. 76). 

Nicht minder ist Berruguete als Maler yon Bedeutung. Seine fast auf 

Toledo beschrankten Bilder gehen ganz parallel mit denen der romischen 

Manieristen, sind aber sehr sorgfliltig ausgeflihrt. Zur Malerschule von Sevilla 

gehort P cd ro Ca m p aii a, ein in Brlissel geborener Niederlander, und ver

muthlich eben falls in Italien unter Michelangelo gebildet. Die Bilder Campana's 

sind hervorragender wie die des Berruguete. Sein Hauptwerk, eine Kreuzab

nahme fUr die Kirche S. Cruz, jetzt in der Kathedrale yon Seyilla, ist von stI"enger, 

architektonischer Komposition, aber mit dem lebendigen Ausdrucke einer von 

Innen vordringenden Be\\egung. Der spatere grosse Mcisler Murillo, wusste das 

Vollendetc dieser \Viedergabe des Momentancn besonders zu schatzen und ver

weihe ott lange vor diesem Billie. Ebcnhllls von Campana, die Reinigung Maria 

und eine Auferstehung mit Heiligen in der Kathedrale, ausserdem andere Bilder 

in den Kirchcn yon Sevilla. Eine Madonna mit dem Kinde von ihm, im 

Berliner Museum. Ein zweiter sevillianischer Meister, Lui s de Va r gas 

(150:2- 15(8), soil in Italien in der Schu1e des Perin del Vaga gebildet sein. 

Von ihm, in der Kathedrale von Sevilla ein Bild, Adam und Eva, dahinter mehrerc 

Greise und Kinder, oben die hcilige Jungfrau in einer Glorie. Der Adam ist aus

gezeichnet und das .Bild wird nach einem besonders vollcndct gemalten Schcnkel 

«Cuadro de la gamba,) genannt. In dcrselben Kathedra1e von ihm ein Altar

werk mit vcrschiedenen Darstellungen, davon' eine «Anbetung der Hinen,) 

und eine «Darstellung im Tempel> besonders ausgezeidmet. Seine < Kreuz-
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tragung», an der Treppe der Kirche San Pablo, um 1563 in Fresko gemalt, 

gilt als eins der vorzUglichsten spanischen Malwerke. Ausserdem sind in den 

Gallerien verschiedene Bilder von de Vargas; im Louvre eine Madonna mit 

S. Michael als Drachenttidter und mehreren Anbetenden; in der Gallerie Ester

hazy zu Wien wird ihm eine Madonna mit dem Christ kinde zugeschrieben. 

Andere Michelangelesken: Pedro de Villegas Marmorlejo und der Romer 

Mateo Perez de Alesio, beide in Sevilla, dann Caspar Becerra, Architekt, Bild

hauer und Maler, ein SchUler des Vasari. 

Die Schule von Valencia vertritt Vincente Joanez (1523-1579), ist aber 

noch ein echter Nachfolger der rafaclischen Richtung. Von ihm im Museum von 

Madrid vier Bilder aus dem Leben des heil. Stephan, dann eine Heimsuchung, ein 

Martyrium der heil. Agnes und ein prachtvolles grosses Abendmahl; im Louvre 

von ihm eine Auferstehung und mehrere kleine Bilder; in der Gallerie Esterhazi 

zu Wien ein Bild des Heilands. 

Die Vorgenannten folgen in Formgebung und Kolorit wesentlidl del' 

romischen und Horentinischen Malerschule, aber in der Spatzeit des 16. Jahr

hunderts wenden sich die spanischen Maler mehr zu den Venetianern, besonders 

im Kolorit. Zu dies en gehoren aus der Schule von Madrid: der Hofmaler 

Philipp's II., Alonso Sanchez Coello, im Konigreich Valencia geboren, Juan 

Fernandez Navarrete, genannt il Mudo (der Stumme, 1526-1579) eben falls 

Hofmaler, derselbe solI ein SchUler Tizian's gewesen sein; dann Juan Pantoja 

de la Cruz, ein SchUler Coello's, gleichfalls Hofmaler Philipp II. zugleich einer 

der ausgezeichetsten Portratmaler, und schliesslich Do men i coT he 0 t 0 cop u I i, 

genannt il Greco, wieder ein SchUler Tizian's, seit 1577 in Spanien, ein genialer 

Manierist. Von Coello tinden sich im Louvre eine Anzahl Port rats. Von Na

varrete in Paris, «die Aufnahme der drei Engel bei Abraham» und im Escorial 

funf Bilder, eine Geburt Christi, eine heilige Familie, eine Geisselung u. a.; eine 

zweite Folge seiner Bilder daselbst besteht aus Einzelfiguren von Heiligen. 

Von de la Cruz im Museum zu Madrid, eine Geburt Maria, eine Geburt Christi 

mit den Portrats von Mitgliedern des spanischen Konigshauses als Neben

figuren, ein Portrlit Karl's V. und anderes von ihm im Louvre. Bilder Theoto

copuli's im Louvre, unter diesen ein jUngstes Gericht mit Portrlits von Zeit

genossen. 

Portugal hat in dieser Zeit einen bedeutenden Maler in Gran-Vas co 

oder Vasco Fernandez, geboren 1552, aufzuweisen. Seine Bilder in der Kathe

drale von Vizen, eine Kreuzigung, eine Ausgiessung des heil. Geistes, Christi 

Taufe, die Marter des heil. Sebastian, S. Petrus u. a. sind von ausserordent

licher Grossartigkeit und Schonheit. 
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c) Dekoratives und Kunstlitteratur. 

In der spanischen Dekoration nach der Mitte des 16. Jahrhunderts spielt 

wieder die Cartousche eine bedeutende Rolle und dient oft als Einfassung 

figiirlicher Kompositionen. Uebrigens zeichnet sich die spanische Ornamentik 

durch Energie und Frische der Behandlung aus; dasselbe gilt auch von der 

polychromischen Ausstattung. Ueber das spanische Kunstgewerbe der Spat

renaissanceperiode ist bis jetzt nicht Geniigendes ppblizirt. 

Der Stil des Berruguete beherrscht die Fassung des Dekorativen in der 

ganzen Epoche. Der Hauptaltar der Bischofskapelle in der Pfarrkirche San 

Andres zu Madrid vom Bildhauer Francisco Ginilte aus Palencia gehort zu 

dieser Art, ist aber noch etwas mehr im Stil der Friihrenaissance gehalten. 

Der Altar hat in mehreren Stockwerken Relieftafeln durch Saulentabernakel ge

trennt (Qu. Villa-Amil). Der Wagen der Konigin Juana, Gemahlin Philipp I., 

von 1546, stammt aus der Schule des Berruguete, mit Motiven der Spatrenais

sance. 1m Winterchor der Kathedrale von Toledo befinden sich in Holz ge

schnittene Wappen vom Jahre 1551, durch den Bildhauer Gregorio Pardo 

im Stile des Berruguete ausgefiihrt. Fig. 77 giebt ein von Francisco de 

Vilalpando entworfenes Chorgitter in der Kathedrale von Palencia. 

Die spanische Kunstlitteratur der Renaissanceperiode erotl'net Diego Sa

grado, Kaplan der Konigin Isabella, um 1525, mit seinem Werke, Sobre las 

Medidas del romano (Regeln der romischen Kunst). Es ist dies das erste 

spanische Buch iiber klassische Architektur. Francisco de Vilalpando, der 

die altromischen Bauwerke selbst gemessen und gezeichnet hat, iibersetzt das 

3. und 4· Buch des Serlio von cler Architektur; Francisco Lozano liefert eine 
Uebersetzung der Baukunst des Leon Baptista Alberti. Von Juan Arfe, 1585, Varia 

conmensuracion Patricio Caxesi; dann die Regeln der fiinf Ordnungen des 

Giacomo Vignola iibersetzt, 1595. Ausserdem von A. de Morales, Las ante

quedades de las ciudades de Espana etc., Alcala, 1575, F ol., die rom is chen 

und maurischen Bauten in Spanien betretl'end. 

7. Die Spatrenaissance in den skandinavischen Landern. 

Von Schweden und Danemark ist aus dieser Epoche wenig Kiinstlerisches 

zu berichten; denn es findet in diesen Landern eine bedeutende Verspatung 

im Eintreten der Renaissance statt. Eine FrUhrenaissance ist hier gar nicht vor-
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handen, selbst die erste Phase der SpatrenaissaiKe ist sparlich vertreten und erst 

zu Anfang des 17.1ahrhunderts bringt es der nordische Barockstil Zll einigen 

Fig. 77. Chorgittcr "on F. Vilail'ando in der Kathedralc von Palencia. 

bedeutenden, in der folgenden Epoche zu erwlihnendcn Leistungcn. Dieselbc 

Verspatung der Renaissancerichtung spricht sich auch in der Litteratur <1US, 

denn die neulateinische mythologisirende Bildung und die darauf folgende 
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SUsslichkeit del' Nachahmer del' italienischen Manier Marini's kommt erst mit 

dem 17. lahrhundert zur Geltung. 

Schloss Vadstena in Schweden, ein stark befestigter, mit Wasser um

gebener Bau aus dem Ende des I(i. lahrhunderts zeigt die Detaillirung del' Split

renaissance. Die Treppengiebcl mit Pilastcrn, Gcbalkcn, \'olutirten Konturen 

und Figurcn allsgcstattct; dic ThUrmc mit Hclmdlichcrn \'crsehen und die Fenster 

ganz schmucklos gehalten. Ein Brunnen im Schlossc zu Kalmar, 1581 erbaut, 

erscheint als achteckter Sliulentempel mit Giebeln und einem \,on Hermen 

getragenen Aufsatz, ganz in italicnischer Splitrenaissanccfassung. 
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Die erste Stufe des Barockstils, von 1580 bis 1630. 

Die Umwalzung auf dem Gebiete des Kunstschaflens, welche mit dem 

Eintritt der Spatrenaissance begonnen hat, zeitigt in ihrer Folge immer neue 

Erscheinungsformen. Der Stil Michelangelo's wird allmahlich mehr innerlich 

erfasst und kommt zu entschiedenerem Durchbruche. Wahrend die Zeitge

nossen des grossen Florentiners noch unter dem EinHusse der Hochrenais

sance standen und selbst seine ersten Nachahmer und SchUler meist nur ausser

liche Kopisten waren, so erwachst nun, in den letzten lahrzehnten des 16. 

lahrhunderts, eine frische kraftige Generation von KUnstlern, die in Freier 

Erfindungskraft, aber durchdrungen vom Stilprinzip Michelangelo's, daran geht, 

die volle Konsequenz dieser geistigen Richtung zu ziehen. Aus diesem Stre

ben heraus ergiebt sich eine veranderte, in erster Linie auf machtigen Ge

sammteindruck und malerisch-poetische Wirkung abzielende Kunst, welche 

man als ,<Barockstih bezeichnet hat. Die Ableitung des Namens ist nicht klar, 

aber die Benennung ist allgemein angenommen und wenn dieselbe an

fanglich einen abfallig kritischen Beigeschmack hatte, wie dies seiner Zeit auch 

mit der Bezeichnung «Gothib fUr den Stil des spateren Mittelalters der Fall 

war, so ist das etwa anhaftende Missachtliche, hier wie dort, langst in Vergessen

heit gerathen. Nach dem oben Gesagten ist es einleuchtend, dass der Barockstil 

zu dem Stil der vorangehenden Periode in keinem Gegensatze stehen kann, 

sondern eine Steigerung in derselben Richtung bedeutet. Der mit der Ein

fiihrung malerischer Effekte eintretende etwaige Verlust an klassischer Ruhe 

und Feinheit der Detaillirung wird durch den Gewinn an wirkungs

voller Lebendigkeit ersetzt. Wie schon fruher hervorgehoben, bedarf ein 

Kunststil, der das eigenste Wesen einer Zeit in echt monumentaler Weise 

zur Erscheinung bringt, keiner Entschuldigung und dies muss in vollem 

Masse vom Barockstil gelten; weil er diese Bedingung erfUIlt. .Teder, def den 

sozialen und kUnstlerisch litterarischen Gesammtcharakter der betreffenden 

Periode ins Auge fasst, wird zugeben mUssen, dass der Barockstil durchaus 

zeitgemass ist und seine monumentale Gestaltungskraft durch die unter seiner 

Herrschaft entstehenden Denkmaler beweist. 
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Der Barockstil erschliesst in allen Kunstzwcigen ganz neue Gebiete und schaftt 

die Typen fUr den Ausdruck modernen Geistes; die Kunst des 19.1ahrhunderts 

ware geradezu unverstandlich, wenn man das Vorausgehen dieser Neu

schopfungen wegdenken musste. Dies gilt ganz besonders von dem Gebiete der 

Malerei; denn das Genre, die Landschaft treten erst jetzt als vollberechtigte 

Gattungen ins Leben; aber auch Skulptur und Architektur gewinnen ihren 

betrachtlichen Antheil am Neuen. Die erstere bringt die historische Port rat

gestalt zu vorher ungeahnter Hohe und die letztere lernt nun erst recht, wie 

cine F olge von Raumen zu grossartigen Akkorden zusammenzustimmen ist. 

Der Ausgangspunkt der Stilentwickelung fUr die Barockperiode liegt 

wieder in Italien, fUr Malerei und Biidhauerei ganz ausschliesslich, fUr die 

Architektur nur bedingungsweise; dcnn die in der Nachfolge der italienischen 

Spatrcnaissance in den Ubrigen europaischen Landern bis dahin entwickelten 

nationalen Renaissancestilarten drangten aus sich selbst zu ahnlichen Stil

konsequenzen; dennoch ist es sicher, dass mindestens der Zeit nach der 

erste Anstoss auch fUr die Architektur speziell von Rom ausgeht. 

Was nun die politische Weltlage anbetriftt, die doch immer ein schwer 

wiegender Faktor jeder neuen Kunstcntwickelung bleibt, so erscheint dieser Zeit

abschnitt, im Vergleich zum vorigen, ruhiger und freier von Kriegen. Besonders 

hat die Bedrangniss Italiens aufgehort; das Land nimmt an W ohlstand zu, 

beispielsweise gelangten die mediceischen Grossherzoge von Florenz zu eincm 

Reichthum, der Kaisern und Konigen imponirte. Die Grundung des lesuiten

ordens war bereits 1540 erfolgt, aber derselbe gelangte in Rom erst in den 

achtziger lahren des lahrhunderts zur vollen Machtentfaltung, veranlasst durch 

die genialische Ausbildung, welche er durch den Ordensgeneral Aquaviva 

(1581- 1615) erfuhr. - In Frankreich wurde der BUrgerkrieg unter Heinrich IV., 

dem ersten Bourbonen, urn 1595 endlich beendet. Unter Sully, dem grossen 

Minister Heinrich's IV., bereitete sich die glanzende Periode vor, die spater mit 

Richelieu's Regierung Frankreich ohne Widerspruch an die Spitze Europas 

stell en sollte. Heinrich's IV. Gemahlin, Maria, die zweite Mediceerin auf dem 

Throne Frankreichs, sorgte fUr die Fortdauer einer lebendigen kunstlerischen 

Verbindung mit Italien. Spater, als Wittwe, berief sie Rubens fUr die be

rUhmten Malereien in der Gallerie des Luxembourg und offn~te damit auch dem 

niederlandischen Kunsteinftusse das Feld. - In Deutschland hauften sich die 

Anlasse zum dreissigjahrigen Kriege. Kaiser Rudolf II., bis 1612 regierend, 

hatte sich in den letzten lahren ganz isolirt. Thatsachlich bestimmten die pro

testantische Union und die katholische Ligue die Geschicke Deutschlands und 

die erstere hatte bereits mit dem Reichsfeinde Heinrich IV. von Frankreich 

ein BUndniss geschlossen, als dieser 1610 ermordet wurde. In Deutschland 
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wurue durch dic kraftlosc Regierung des Kaisers Mathias nichts zum Bessercn 

gewendet. Unter Ferdinand II. beginnt dann 1618 del' dreissigjuhrige Krieg, 

diesc schlimmste Zeit Deutschlands, welche Wohlstand, Kultur und Kunst 

unseres Vaterlanues aufs Tiefstc schiidigen sollte. Erst nach dcn schweren, allc 

traditionclle F olge unterbrechenden Verwlistungen dieses ungllicklichen Krieges, 

gerieth auch Deutschland politisch und klinstlcrisch in die Nachahmerschaft 

der Franzosen. - Wenn irgcnd einmal, so wird in dicsem Falle die Abhangig

keit del' Kunstentwickelung yon den politischen Verhiiltnissen deutlich be

merkbar. - Desto glUcklicher gestaltete sich das Geschick der Niederlande; 

wenigstens hatten die nordlichen Provinzen ihre lInabhiingigkeit von Spanien 

erkampft. Scit 1593 tagten die Gcneral'Staaten im Haag und schlossen IG09 

einen zwolfjahrigen \Vatfenstillstand mit Spanien, der einer gedeihlichen Ent

wickelung Raum liess. In dieser Zeit erhob sich Holland zur Seemacht, 

machtc Eroberungen in Ostindien, grUndcte 1602 dic sehr prosperircndc ost

indische Handelsgesellschaft und monopolisirte den Handel mit Japan. Aller

dings brach 1621 der Krieg mit Spanien wieder aus und daucrte bis zum 

westfiilischen Frieden fort, yerlicf abcr im Ganzcn sicgrcich fUr die Holllin

der. - Spanien sclbst kam immcr mehr hcruntcr. 1m .lahrc 1589 ging die 

Armada, jene gegen England ausgcrlistetc Hl11Uberwindlidlc" Flotte, traurig 

zu Grunde und das Fehlschlagen der auf diesc Sccrlistung gebauten Erobc

rungsp1iine setzte dcm Uebermuthe dcr Spanier Grenzen. Unter Philipp's III. 

Regicrung wurden IGog alle Moriskos aus Spanien nach Afrika vertrieben und 

trugcn durch Mitnahme ihres Vermogcns ~ur Vcrarmung des Landcs bci. 

Der unter Philipp IV. get~lsste Plan, die Niederlande wieder zu bezwingcn, gelang 

nicht und ebenso endcten drei gcgcn Frankrcich gcfUhrte Kriege ungllicklich 

fUr Spanien. - Dagegen hattc sich die Macht Englands bcdeutend gehoben. 

linter der Rcgierung dcr staatsklugcn, wcnn auch lIncdlen Elisabeth. In Amerika 

warcn grossc Erorberungen gcmacht und sclbst die thatlose Regierung Jacob's I. 

konnte die ruhige Entwickelung dcs Landcs und dic Zunahmc seincs W ohl

standes nicht untcrbrechen. .letzt, \Vie noch ofter, machte es die insulare Lage 

Englands moglich, den W clthiindeln unthiitig zuzusehen und dabei das Beste 

fUr sich bei Seitc zu bringen. Erst untcr Jacob's Sohn, Karl I., begannen die 

ZcrwUrfnisse der R~gierung mit dem Parlamente, welchc dann einen so lInheil

vollen Gang nehmen sollten. 

Was nun die Litteratur anbchingt; so giebt cs in der italicnischcn 

poetischen Litteratur liiescr Zeit kern epochemachendes Ereigniss. An das 

Schiiferspicl knlipften sich die Anfange der Oper und das, sich hierdurch 

aussprechcnde, phantastische GefUhl ist viclleicht besonders charakteristisch 

fUr den' KUilststil del' Zeit. Die Lyrik wird Uppig und prunkvoll, \Vie 
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sich dies im «Adone» von Giambatista Marini aus Neapel auspragt. Ales

sandro Tassoni knUpft im komischen Epos, «Der geraubte Eimer» (secchia 

rap ita), an die Manier Berni's an. Wie frUher das Ritterthum, so wird jetzt 

die antike Mythologie travestirt; Francesco Bracciolioni schreibt sein «Lo 

scherno degli dei (die Verspottung der Gotter). 1m Ganzen spUrt man die 

geistige Bewegung einer modernen Welt, die den frUheren Respekt vor der 

antiken Tradition grUndlich abgestreift hat. Eine grosse Erscheinung in der 

italienischen Welt ist der Astronom und Physiker Galileo Galilei (1564- lti42), 

der das 17 . .Tahrhundert mit seinen EllthUllungen Uber die Gesetze des Uni

versums eroflnet. - Die frallzosische Litteratur kultivirt die Schaferdichtung, 

als eine Verkleisterung der sittlichen Verderbtheit. Honore d'Urfe (1586-1625) 

dichtet seinen Schaferroman «Selacion». Die Lvrik unter dem ChorfUhrer 

Fran~ois de Malherbe (1555- lti28) wird von einer Dichterschule geUbt, welcher 

korrekte Verstandigkeit und nUchterne Eleganz als das hochste gelten und als 

Form wird der Alexandriner herrschend. Die franzosische Satyre erhielt jetzt 

durch Mathurin Rognier (1573-ltiI3) ihre bleibende Kunstform. Die politische 

Satyre (>Menippee» (I 5ln) bm Heinrich IV. in seinem Kampfe gegen die 

Ligue sehr zu statten. Sie rUhrte von einer Anzahl befreundeter Patriot en 

her und war von grosser augenblicklicher Wirkung. Die Skandalchronik fand 

in Brantome's (Pierre de Bourdeilles, 152ti-16q) «Hommes illustres», (,Dames 

illustres» und "Dames galantes», ihren talentyollen Vertreter. Daneben gingen 

die Anfunge moderner Wissenschaftlichkeit; d'Aubigny und de Thou lieferten 

die ersten Versuche einer Universalhistorie. - In Deutschland sind nocll 

Georg Rollenhagens (t 16o~)) "Froschmiiusler» ein Nachhall des UbermUthigen 

und meisterhaft sprachgewandten Johann Fischart. Jacob Avrer liefert in 

seinen tragischen und komischen StUck en, in Anlehnung an Hans Sachs, die 

letzte BlUthe der in Geschmacklosigkeit erstarrten Meistersingerei. Es begant1 

eine grosse Periode der Nachahmung, deren Meister antike, in noch hoherem 

Grade italienische, spanische, franzosische und hollandische Dichter waren. 

Es bildeten sich litterarische Gesellschaften nach dem Muster der italienischen 

Abdemien; so der 1617 durch FUrst Ludwig yon Anhalt-Kothen gestiftete 

Palmenorden. Auf diesem fusst auch Martin Opitz (1597-lti3~)), das Haupt 

der ersten neudeutschen Dichterschule. Selbststandig neben Opitz stand Paul 

Flemming (1609-1640) aus Hartenstein in Sachsen. Die Drangsale des dreissig

jahrigen Krieges lies sen den Sprachstil ganz verwildern, den Volksgesang ver

rohen. In diesem geistigen Win'sal treibt das Kirchenlied auf katholischer wie 

auf protestantischer Seite einige schone BIUthen. Die katholischen Dichter sind 

Jacob Balde (1663-1608) und Friedrich von Spee, Jesuit ([)95-·[635), der 

Autor der Trutznachtigall. Auf protestantischer Seite Paul stein Gerhard (1606 bi~ 
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1676) mit den Kirchenliedern: «0 Haupt voll BIut und Wunden» und «Befiehl du 

deine Wege». Der erste deutsche Philosoph ist Jacob Bohme (1576-1624), 

der nach Paracelsus die christliche Idee zum Pantheismus erweitert. - Die 

Niederlande erlebten im 17. Jahrhundert den hochsten Aufschwung ihrer 

Nationallitteratur. Samuel Koster grUndete 1617 in Amsterdam, im eigenen 

Hause, eine Akademie zur Pflege der dramatischen Poesie, daneben best and 

die «in Liefde bloeyende» Amsterdamer Rederijker-Kammer. Aus letzterer 

ging der eigentliche Klassiker Hollands, Pieter Cornaliszoon Hooft (1581-1647) 

hervor. Er kultivirt das Schtiferspiel, das Trauerspiel und die Lyrik; aber 

besonders seine historischen Werke stehen in klassischem Ansehen. Joost 

van den Vonde! 1587-1679) gilt als der beste hollandische Dichter, in seinen 

lyrischen, dramatischen und satyrischen Produktionen. Schon vierzehn Jahre 

vor Milton dichtet er seinen Lucifer. Der didaktische, echt hollandisch

philisterhafte Jacob Cats (1577-1660) ist der Lieblingsdichter des Volks. Erst 

mit dem Beginn des vierzig Jahre dauernden Krieges der Hollander mit 

Frankreich (1672-1713) bUrgert sich die franzosische Bildung in Holland ein 

und fuhrt den vollstandigen Verfall der nationalen Litteratur herbei. - Die 

spanische Lyrik folgt noch immer den italienisch - klassizirenden Formen, 

ebenso dauert die SchHferdichtung noch fort. FUr die epische Dichtung 

lieferten die Kampfe der Spanier mit den Eingeborenen der neuen Welt den 

nicht allzusehr begeisternden Stoff. Die "Auracana" von Zuniga ist von dieser 

Art am bekanntesten geworden. Die volksmassige Romandichtung beginnt 

Mendoza mit «Lazarillo de Tormes», dem Muster des spanischen Schelmen

romans. Eine hervorragende Erscheinung ist Lope Felix de Vega Carpio 

(1562, t 1635), der fruchtbarste Dramendichter aller Zeiten. Seine national

romantischen Komodien athmen ganz die reiche Phantastik der beginnenden 
Barockzeit; ein Zug, der etwas spater in den allegorischen Dichtungen Calderon's 

noch starker hervortreten sollte. Ais Gegensatz dieser nationalen Dichtkunst 

kam gleichzeitig der «Estilo culto» auf, ein verfeinerter Stil, als dessen 

Erfinder Louis de Gongora de Argote (1561-1627) zu betrachten ist. 

Uebrigens stand Lope nicht allein, mit ihm treten eine Anzahl ebenfalls sehr 

fruchtbarer Zeitgenossen auf, wie Francisco de Quevedo y Villegas (1580-1645), 

ein Talent ersten Ranges und hauptsachlich als Lyriker sehr fruchtbar. -

England bringt in dieser Zeit den grossen William Shakespeare hervor, gebo

ren 1564 zu Stratford am Avon, stirbt dort 1616; und dieser einzige Mann 

mag dem Lande als Ruhmestitel in der damaligcn Kunst genUgen. Shakespeare 

wandelt in der Dichtkunst seine eigene Bahnen, wie frUher Michelangelo in der 

bildenden Kunst. Wie dieser, Hisst auch Shakespeare die antike Tradition bei 

Seite und baut sich eine neue Kunstwelt nach modernen Prinzipien, einzig 
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die Wirkung auf das Gcmlith im Auge habendo Es ist viel Verwandtes in 

diesen beiden Naturen; der grosse Italiener und der ebenso grosse Englander 

gleichen sich an titanischer Kraft und in der unabsehbaren Nachfolge, weIche 

der von ihnen geschatlene Stil findet. Beide stehen an den Grenzen der 

Menschheit nach oben hin und ihr Ideenreichthum ist durch keinen spateren 

Erklarer zu erschopfen. Shakespeare hatte Vorlaufer, unter diesen den genialen 

Marlowe, und nach ihm bildeten sich zwei Schulen; aber Vorganger, Mit

sterbende und SchUler stellen doch nur einzelne Facetten seines Wesens dar, 

wie dies ahnlich auch bei Michelangelo zu bemerken ist. Der genialste 

Vertreter der volksthUmlichen Schule ist John Webster, wahrend Ben Jonson 

(1573-1637) und die gemeinschaftlich schreibenden Fr. Beaumont (1586-1616) 

und 1. Fletscher (1576- 1 625) die gelehrte Schule darstellen. Philipp Sidney 

(1554-1586) schreibt den Schaferroman «Arkadia», in Nachahmung des 

Spanischen; Edmund Spenser (geb. 1553) dichtet «The Fairy Queen» (die 

Feenkonigin), als hofische Verherrlichung der Konigin Elisabeth; Michael 

Drayton (1563- 162 I) behandeh einen ahnlichen Stoff in der Nimphidia, or 

the court of the fairies, und Walter Raleigh (1552-1618) dichtet vortreffliche 

Lieder. Ein grosser Zeitgenosse Shakespeare's ist Francis Bacon von Verulam 

(1561-1626), als bewusster Gegner der scholastischen Wissenschaft. Er macht 

die experimentirende Naturforschung zum obersten Prinzip und offnet damit 

der modernen Wissenschaft den niemals wieder verlassenen Weg. 1m Jahre 

1620 erscheint sein bahnbrechendes Werk: Novum organum scientiarum. 

1. Die erste Stufe des italienischen Barockstils, von 1580 

bis 1630 (bis Bernini). 

Der Beginn eines neuen Abschnitts der italienischen Kunstentwickelung 

um 1580 wird besonders scharf markirt durch das Auftreten der bolognesischen 

Malerschule, der Caracci's und ihrer Nachfolger. Die Herrschaft der Manieristen, 

die den EigenthUmlichkeiten dieses oder jenes Meisters folgten, geht zu Ende. 

Die Malerei muss nun den neuen an sie von der weitraumigen, prachtvollen 

Raumbildung in der Architektur gestelltcn Forderungen gerecht werden und 

demgemass geht ihre Absicht auf cine moglichst erhohte Wirkung, um sich 

neben der Ubrigen Pracht zur Gehung zu bringen. Das Streb en nach begreif

licher Darstellung jedes Vorgangs aussert sich als Naturalismus und dazu tritt 

noch eine moglichst gesteigerte Wiedergabe des Affekts. 

Die Skulptur dieser Zeit gewinnt em neues Leben durch eine mehr 

innerlich gefasste, geistige Nachahmung des Michelangelo, wie sic Giovanni 
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da Bologna und seine Schule bietet. Das eigentliche Prinzip der neuen 

Malerschule kommt abel' erst fUnfzig Jahre spater in der Bildhauerei zum 

vollen Ausdrucke. 

In der 1\rchitektur ist keine schro!fe Trennung del' Epochen zu be

merken; die auf diesem Gebiete vorkommenden Veranderungen beziehen sich 

auf das stlirkere Eindringen des malerischen Geistes, auf das Streb en nach 

erhohter Gesammtwirkung und das haufige Verwenden perspektivischer Ver

tiefungen und Verdoppelungen. Da diese Neuheiten in der Architektur sich 

besonders deutlich an den damals htiufig in Italien und in den Ubrigen eufO

paischen Landern errichteten Jesuitenkirchen zeigen, so hat man wohl die ganze 

Stilpbase als «Jesuitenstil» bezeichnen wollen. Abel' dies ist unzutreffend; es giebt 

keinen besonderen Jesuitenstil, \Venn man nicht ein besonderes Planschema del' 

Kirchen, odeI' ein Dekorationssystem fUr das Innere hierunter yerstehen will. -

Die Jesuiten such ten zu allen Zeiten moglichst modern zu bauen und bedienten 

sich des jedesmal herrschenden Zeitstils, also diesmal des Barockos; nur ent

falteten sie einen gros&eren Glanz del' Innendekoration an ihren Bauten, als 

dies sonst irgendwo vorkam. Von der Griindung des Ordens im Jahre 1540 

bis etwa 1580 befand sich derselbe noch im Stadium del' Entwickelung und 

\Vurde erst, wie schon oben bemerkt, durch den Ordensgeneral Aquayiva 

(1581-1615) organisch durcbgebildet und zu grosser Macht gebracht. Glcich

zeitig begann die Entwickelung des Barockstils, und es liegt auf der Hand, 

dass die Jesuiten sich die Anwendung dieser phantasievollen, die reichste 

Wirkung anstrebenden Kunstweise nicht entgehen lies sen. Giacomo della 

Porta, der zufallige Nachfolger Vignola's beim Bau der .Tesuitenkirche del Gesu 

in Rom, war auch del' Erfinder del' reichen Stuckdekorationen, welche dcn 

Barockstil auszeichnen; indess wurdc diesc Verzierungsweisc erst bedeutend 
spater, mit einer dem Barockstil ebenfalls allgemein cigenthUmlichen, auf 

Wiedergabe del' Untensicht beruhendcn Deckenmalerei in Verbindung gebracht 

und von einer Anzahl talentvoller Mitglieder des Jesuitcnordens, wie Pozzo 

und andere, systematisch weitcr gebildet. Will man deshalb von eincm 

.Tcsuitenstil sprechen, so kann sich dies nur auf eincn gewissen Reichthum 

del' Kirchenausstattungen mit kostbaren Steinarten, Bronzen und Vergoldungen 

beziellen; aber auch diese Art fand bei gleichzeitigen wcltlichen, yom Orden 

ganz unabhangigen Bautcn hliufige Anwendung, und muss ganz allgemein aIs 

Ausdruck des Zeitsinns gelten. In del' Entwickelung des nordischen Barock

stils in Deutschland und Frankreich konnen die Ordenskirchen ebensowcnig 

als massgebender Faktor gelten; diesc Bauten vertreten nur fUr sich eine starker 

italienisirende Richtung. 
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Wie schon Eingangs bemerkt, kann es keine schart'c Trennung des 

Barockstils yon der Splitrenaissancekunst Michelangelo's und seiner Zeit

genossen, wie dieselbe im frUheren Absd111itt geschildert wurde, geben, denn 

Michelangelo'muss wohl direkt als geistiger Schopfer des Barockstils gelten. 

Der Hauptunterschied der frUheren Epoche, gegen die jetzige, ist durch den 

Umstand begriindet, dass die Zeitgenossen und unmittelbaren Nachfolger des 

Michelangelo noch starker yon der Nachahmung der Antike beeinHusst \\·'1ren. 

Vignola hielt noch an den Verhaltnissen und dem Detail der antiken Saulen

ordnungen fest und Palladio suchte sich wenigstens in den Hauptdispositionen 

der Antike soviel als moglich zu nlihern. Erst nach dem Tode dieser grossen 

Meister Tritt eine neue Generation die volle Erbschaft Michelangelo's an, in 

der bewussten Auflehnung gegen die archliologische Autoritat. Die Kiinstler 

fiihlen immer mehr, dass die Nachahmung der Alten unmoglich allen F orde

rungen des mociernen Geistes entsprechen kann und versuchen zum Ausdrud:e 

des Inhalts der Gebaude cine deutlichere Sprache zu schaffen. Man muss 

aber zugeben, dass in Folge dieses Strebens der Barockstil liieser berechtigten 

Forderung \\'irklich Geniige lei stet 

Die freie Art, mit der jetzt die antiken Sliulenordnungen, Gebalke und 

Giebel verwendet werden, kann man nur misswollend cine willkUrliche 

nennen, wenn man im Sinne del' Zeit zugiebt; dass es gestattet ist, diese Bau

Theile nicht allein in ihn:r herkommlichen Bedeutung, sondern auch als 

Kunstmittel zur moglichsten Steigerung des Ausdruckes zu benutzen. Der 

Barockstil erhob die Schattenwirkung zum eigentlich belebenden Prinzip del' 

Baumassen; und hmd hierin den Ersatz fiir die antike Polychromirung, aut 

die man verzichten musste. Del' Schattenwirkung zu Liebe kommt man auf 

das gelegentliche Fortissimo der Konzeption, auf die Begleitung der Haupt

sliulen und Pilaster durch mehrere Halb- und Viertelpilaster auf den Seiten 

und schliesslich auf die, diesen Bewegungen folgende oftmalige Verkropfung 

der Geblilke, Gesimse und Sockel. 

Eine Richtung auf entschiedene Grossheit des Ausdrud:s erdrUckt das 

Gefiihl fUr feinere Niiancen, wie dies eben falls schon bei dem Altmeister 

Michelangelo vo1'kommt. Die perspektivische Wirkung des Ganzcn, die man 

im Auge hatte, konnte durch cine feinere Durchbildung der Glieder, clurch 

skulpirte Kymatien und zartes PHanzenornament nichts gewinnen. 

Einen Uberzeugencleren Beweis fUr die gesunde Schatl'enskraft cler Barock

zeit als die obigen Erorterungen, licfern die entstehenden Monumente durch sich 
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selbst. Nicht allein, dass Bauten von machtigem, charakteristischen Gesammt

eindruck und echt monumentaler Technik zur AusfUhrung kommen; sondern 

einzelne derselben beanspruchen den Rang von Schopfungsbauten, indem sie 

als typische Vorbilder moderner Gebaudegattungen bleibenden Werth behalten. 

Obgleich die spatere Neuklassik dies nicht eingestehen wollte, so hat sie diese 

Typen, wenn auch widerwillig und vielleicht unbewusst, dennoch immerfort 

kopirt. In den Fallen, in denen die akademische Schablone stark genug war 

das Verbot der Nachahmung durchzusetzen, entstanden nUchterne, phantasielose 

Werke, welche einen den modernen Zwecken ganz widersprechenden Aus

druck zeigten und welche sich mit den Schopfungen der damals soge

nannten ausgearteten Epoche in keiner \Veise messen konnten. 

Die Frage der Verhaltnisse ist die hauptsachlich lebendige Seite der 

Barockarchitektur und die Kirchenfa~aden sind es, bei denen die wechselnden 

Stromungen des kUnstlerischen Empfindens vorzugsweise ihren Ausdruck 

finden. Wichtig werden besonders die lesuitenkirchen, aber dass auch diese 

ganz innerhalb der allgemeinen Stromung erwachsen und dass deshalb von 

keinem ausschliesslichen lesuitenstil die Rede sein kann, ist schon oben dar

gethan. Urn die Kirchenfa~aden der Barockzeit richtig zu schatzen, muss 

man freilich von dem Umstande absehen, dass diesel ben vorgeschobene De

korationsstUcke sind, ohne inneren organischen Zusammenhang mit dem 

Kirchengebaude, und man darf dies bei den italienischen Fa~aden urn so 

eher, da dieselben auch schon in der italieniscpen Gothik und in der Zeit 

der strengen Renaissance nichts anderes waren. FUr sich betrachtet sind die 

Barockfao;aden Kunstwerke von ergreifendem Ausdruck. 

Palladio hatte die Kirchenfronten mit einer Ordnung eingefUhrt, ohne damit 

durchzudringen. FUr Rom, welches doch die tonangebende Stadt war, mochte 

die ahnliche Fao;ade von S. Carlo al Corso, angeblich von Onorio Lunghi, in der 

That vom Cardinal Omodei herrUhrend, sehr abschreckend wirken; auch die 

Fa~ade Maderna's an S. Francesco Romana erreichte die Werke Palladio's nicht. 

Der vorherrschende Typus, welch en urn 1580 Giacomo della Porta, Domenico 

Fontana und Martino Lunghi der Aeltere schufen, und der der herrschende blieb, 

war immer derjenige mit zwei Ordnungen Ubereinander, anfangs nur mit Pi

last ern, spater mit Halbsaulen und endlich sogar mit vortretenden ganzen 

Saulen. Die Seitenschiffe wurden durch Voluten oder durch einwarts gebogene 

Streben im oberen Stockwerke mit dem Hauptschiff verbunden und diesel' 

Uebergang liess sich jetzt leichter herstellen als frUher, wei 1 die Nebenschitle 

zu blossen Kapellenreihen von geringer Tiefe zusammengezogen waren. 

Mitunter werden die Streben ganz graziOs gebildet und dekorirt, \Vie bei S. M. 

in Campitelli Zll Rom von Rainaldi. 
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Die bedeutenderen Architekten \yissen nun in jedem F aUe die Verhaltnisse 

und das Detail neu zu kombiniren und erreichen after eine harmonische 

\Virkung. Das mussige Vor- und ZurUcktreten einzelner Wandtheile, die 

engere oder weitere Ste11ung der Saulen und Pilaster, die eingeschlossenen 

Nischen und Fenster bilden ein immer neues Ganzes von strenger Konsequenz. 

Die romischen Fao,:aden am Ende des 16. und Anfang des 17 . .Tahrhunderts 

erscheinen noch einfach und mlissig gegliedert. n Gesu, S. Caterina de' 

Funari, S. Luigi de' Francesi von Giac. della Porta sind von dieser Art; 

ebenso von. Mart. Lunghi dem Aelteren, S. Girolamo de' Schiavoni und 

S. Atanasio. Von Vincenzo della Greco, S. S. Domenico e Sisto. Von Carlo 

Maderna, S. Susanna und S. Giacomo degli Incurabili, besser als die Far,:ade 

\"on S. Peter, fUr \yekhe Maderna's Krlifte nicht ausreichten. Von Gioy. 

Batt. Soria, S. Carlo a' Catinari, die Vorhalle yon S. Gregorio u. a. - Neapel 

zcigt schon um I(ioo einc Missform, \yie die Fao,:ade des Gesu nuoyo mit 

ihrer bcettirten Rustika und um 1(j:W cine so gedankenlose Marmorwand, 

\\'Ie die der Gerolimini. 

Dic Seitenfa.,:aden de.:r Kirchen blc.:iben in der Re.:gd ohne besondere Durch

bildung, dage.:gen wird das Aeusse.:re.: de.:r Kuppdn nach dem Vorbilde der 

yon St. Pete.:r mit grosserem Aufwand behanddt, ohne wesentlich neue 

Moti\"e und dennoch se.:hr yerschiede.:n in den Verhliltnissen und der Detail

lirung des Tambours und der Bildung der Uusseren Kuppe11inie. 

Die Anlage.: des Innern der Kirchen erflihrt wichtige Neuerungen; die 

frUhere Sliulenkirche wird selten. Noch in dieser Art sind die Gerolimini 

oder S. Filippo in Ne.:apel 1597 von Giov. Batt. Cavagni, die Annunziata in 

Ge.:nua von Giac. della Porta I 58{i; in beiden lc.:tzteren sind jedesmal zwei 

Sliulen durch ein gerades GebulkstUck gekuppelt. Vorwiegend kommt jetzt 

de.:r Pfeil~rbau mit vorgese.:tzten Suulen zur Anwe.:ndung; das neue Raum

gefuhl des Barockstils mochte sich an de.:n engen Sliulenzwischenweiten nicht 

be.:gnUgen. 

FUr die Plangestaltung der Kirchen blie.:b das von Michelangelo, in der 

vViederaufnahme der Bramante'schen Ideen fUr St. Peter, projektirte gleich

annige Kreuz die am meisten nachgebildete Form. Mehr als ein halbes 

JahrhLU1dert bis 1605, wusste man von niclus Anderem, als dass St. Peter in 

griechischer Kreuzform vollendet werden so11te. Hiervon entlehnte schon Alessi 

die.: C;rundform fUr seine Kirche Madonna di Carignano und noch 15g6 wurdc 

die.: Madonna delle Ghiara in Reggio nach demselben Planscbema entworfen. 

Die KreuzfiUgel sind in beiden Fullen alkrdings geradlinig geschlossen. In 

Rom ist S. Carlo a' Catinari, um I G I 2 von Rosati, ein schaner Bau dieser 

Art. Indess \Var die Tradition des cbristlichen Kirchenbaues, der Basilika 

E"" J. 20 
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mit Langhaus, doch machtiger als die klinstlerische Ueberzeugung fUr das 

griechische Kreuz; und wie diese altere Form schliesslich bei St. Peter wieder 

zum Durchbruch kam, so blieb sie immer das \\'eityerbreitetste System. 

Ein Hauptbestreben des Barockstils geht auf das Schatfen grosswirken

der, ununterbrochener Hauptraume; deshalb erhalten Hauptschiff und Quer

schill der Kirchen die 1110glichste Breite und Hohe, \\"ahrend die Nebenscbiffe 

schmal werden oder nur als Kapellenreihe auftreten. Die Kapellen dienen 

dann ebenfalls derselben Absicht, mindestens durch eine perspektivische Schein

erweiterung. Del' grosseren Breite del' Hauptscbif-re muss cine grossere Hoile 

entsprechen und man findet deshalb hlst immer die Anlage einer bohen Attika 

liber dem Hauptgesimse und erst liber Llieser beginnt das Tonnengewolbe. 

Der Saulenbau im Innern bescbrlinkt sich auf die Verkleidung del' Pfeiler und 

in freier Verwendung auf die Einhlssll11g der Wandaltlire. 1m letzteren Falle 

wahlt man mit Vorliebe farbiges Material um die Saulen yon der Arcbitektur 

des Ganzen abzuWsen. 

Das vordere Schifl:" ist selten lang, drei bis bocbstens fUnf Pfeilerinter

valle. Schon die Anlage des breiten Schitl:"s mit Querschitl und Cbor ergiebt 

einen mlichtigen Freiraum; abel' ofter k0111111t noch ein kleineres vorlliutig.es 

Querschiff hinzu, welches zur Steigerung des malcriscben Effekts 111ithilft. In 

der That bieten die besseren Kirchen des Barockstils· cine prachtvolle Auf .. 

einanderfolge verschiedenartiger, sich steigernder Raumeffekte, \yie beispiels

weise das Innere von S. Pietro in Bologna, nach 1600 von Pater Magenta erbaut 

und S. Salvatore daselbst von demselben Meister. Der Wecbsel beller und 

dunkler Raume in den Nebenschiffen ist hier von hohem klinstleriscbem Reiz. 

Die KlOster, besonders die Benediktinerabteien, neh111en jetzt einen 

grossartigen Charakter an; doch mochte Deutschland in derartigen Banten 

reicher sein als Italien. Die Kapitelsale, Refektorien und Sakristeien Liieser 

KlOster, in Italien besonders die der Philippiner, sind mit Stuckaturen und 

brillanten Fresken del' gewolbten Decken geschmlid;:t und bilden wahrhaft 

schone Raume. Treppen und Corridore sind weitrliumig angelegt und geben 

lienen der prachtvollsten Palliste nichts nacho Die Hofe sind nur selten gut, 

doch findet sich in Italien fUr die Hallenanlagen otter die Anordnung. dass die 

Bogen auf zwei mit einem GebalkstUck yerbul1denen Sliulen ruhen. So, das 

Universitatsgebaude in Genua und das ebenfalls frlihere lesuitenkollegiu111, 

die Brera zu Mailand von Richini. 

Die Physiognomie del' Palaste entfernt sich nicht allzusehr von del' del' 

frliheren Periode; wie denn Uberhaupt in del' Palastarchitektur Italiens, speziell 

in der romischen, mehr als anderwarts eine unverbrlichliche Kontinuitat be

merkbar wird; die Traditionen aus del' Zeit der Sansovino, Vignola. Alessi 
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und Palladio sctzcn sich vielfach fort. Allenfalls sind jetzt die Palliste ohne 

Pilastrirung der Fronten in der Mehrzahl; und das Mezzanin, welches frUher 

in die Fricsc verwicscn, oder sonst verhehlt wurde, kommt nun als eigenes 

Stockwerk zur Geltung. Entschiedener als in der Hauptanlage liussert sich das 

Barocko im Detail, bcsondcrs in dcm Grosscrwerden der Portale, welche jctzt 

auf Fahren und nicht mehr wie frUher mcist nur auf Reiten cingcrichtct sind. 

Eine der besten romischen Fa~aden diesel' Zeit ist die dcs Pal. Sciarra von 

Flaminio Ponzio, wegen der allgemeinen guten V crhliltnissc ihres Aufbaues. 

Die Hauptfront des Pal. Barberini von Maderna und Bernini zcichnet sich 

durch eine grossartige Behandlung des Mittelbaues aus; es sind hier drei Ord

nungen, offene Bogenhallen einschliessend, Ubereinander gestellt. Die Fa<;:ade 

des Quirinals, gegen den Platz, von Ponzio, zeigt eine grossartige Vertheilung 

der Fenster. Gerade in dieser Beziehung ist Dom. Fontana weniger glUck

lich. 1m Allgemeinen geben die romischen Palliste dieser Zeit, als grossc 

Adclsherbergen vorzugsweisc praktischen Bediirfnissen dienend, sclten noch 

eine Gelegenheit zu tj'eier kunstlerisd1er Gestaltung. Die Fa~aden Neapels 

stehen tider ais die romischen und in Florenz, Genua, Venedig herrschen die 

Typell aus der \'origen Periode weiter. Die Hafe der Palliste werden jetzt 

oft mit geschlossencn Fa<;:adcn erbaut. Da, wo noch Sliulellhofe Yorkommen, 

erhalten diesclbcn Bogenhallen auf gedoppclten Suulen, \Vie im Pal. Borghese 

zu Rom von Mart. Lunghi dem Aeltcren. Oft erhult nur cine Scitc des Hofs 

eine offene Loggia, \Vie im Pal. Mattei yon Maderna. Der grosse Hof des 

Quirinals \'011 Mascherino hat eine durchgehende Pfeilerhalle von imposanter 

\Virkung. Aber auch auf perspektiyische Wirkung wird in den Hafen hin

gearbeitct, der Blick vom Portal aus wird auf einen bedeutenden Gegenstand 

hingeleitet, oder 110ch lieber auf cinc scheinbare gemad1tc Tide. Den Treppcn 

wird einc besondere Aufmcrksamkeit zugewcndet, sie erhalten brcitc nicdrige 

Stufen, bcqueme Podeste, steinerne Balustraden und gewolbte Decken, auch 

hier wird dic Aussicht in Betracht gezogen, wie bei der Treppe dcs Pal. 

Lancelotti in Velletri VOll Mart. Lunghi dcm Aeltcren. Die Sale und Zimmer 

habcn Hache gcschnitzte, odef mit Ornamenten bemalte Balkcndeckcn, unterhalb 

derselben cincn breitcn Fries mit Frcskobildern, welche Historien oder Land

schaften clarstellen. Der untere Rest der Wand ist getlifelt, oder mit Ledcr

tapeten bezogen. Mitunter kommt noch die Steininkrustation hinzu, besonders 

in den Villen; so ist im Kasino der Villa Borghese von Vasanzio clem 

hinteren Saale durch dieses Mittel ein seltener Stoffwerth verliehen. Das Pracht

stUck del' Palliste wird nun ein schmaler, langer Saal «la Galleria» genannt. 

Giacamo della Porta in Rom (t 1604) war del' geschickteste SchUler 

Vignola's, und als del' Meister 1573 starb, tielen ihm die unvollendeten Auf .. 
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gaben desselben zu. Della Porta efhielt unter Papst Gregor XIll. die Bauleitung 

def noch immer UllYollendeten St. Peterskirche unci \\"urde berufen, die Kirche 

del Gesu in Rom, an der noch die Fa.,:ade und der Ausbau des Innern von 

Fig. 78. Fa,ade der Kirche del Gestl in Rom. 

der Attika ab fehlte, zu vollenden. Zur Zeit, als der SchUler semem Lehrcr 

folgte, hatte sich aber in Rom und an anderen Orten Italiens die Wandlung 

des Kunstgeschmacks vollzogen, welche den Barockstil einleitete. Giacomo 

della Porta baute deshalb die Kirche del Gesu nicht nach den Planen des 

Vignola weiter, sondern nach seinem cigcnen, verlinderten Entwurfe. Die 
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Fa<;ade erhielt zwei Ubereinandergestellte Ordnungen von Saulen und Pilastern 

und die Seitengiebel endigten in der fUr die Stilneuerung charakteristischen 

Form \'on Voluten (Fig. 78). Del' obere Theil des Innem mit der Kuppel ist 

ebent~llls erst \'on Giacomo della Porta im Jahre 1575 vollendet (Fig. 79). Die 

charakteristische Dekoration der Kirche kam erst spater durch Cortona und 

Pozzo zur AusfUhrung; doch ist der Hauptaltar noch von della Porta (Qu. 

Gailhabaud und LetarouUy IL, pI. 198). Aud1 die Fa~ade und das Innere der 

Kirche S. Catarina de' Funari zu Rom, auf den Ruinen des Flavischen 

Fig. 7Y. LiillgcnsL'hnilt ... kr Kirl'ilc ... icl (~t..'Sll. 

Cirkus um 1544 begol1nen, wurde 1563 durch Giacomo della Porta erbuut. 

Am Pal.. Farnesc in Rom, dessen Weiterbau, nach dem Tode Vignola's, 

ebent~l11s an della Porta gekommen war, vollendete derselbe J 58g den zwciten 

Stock del' hinteren Fa~ade. Die Kapclle Sforza in der Basilika S. Maria 

Maggiorc, nach den Zeichnungcn Michelangelo's, von della Porta beendet. An 

den Bauten dcs Kapitols in Rom war derselbe Architekt betheiligt, \'on 

ihm wurde die erste Etage des Senatorcnpalastes erbaut und das Uebrige gegen 

l(ilO \'on Girolamo Rainaldi vollendet. Ebenso wie der vorige Bau, nach all

gemcincn Planen Michelangelo's, abel' mit Verlinderungcn, sind die Palaste der 

Konscrvatorcn und des Museums auf dem Kapitol von Giacomo della Porta 
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errichtet. Wenn auch dic geistigc Urheberschaft dieser Gebliude sicher dem 

Michelangelo gehort, so ist doch cinzclncs gclindert; das abwcichendc Mittcl

fenstcr kommt sogar erst auf Rechnung des splitcr hicr cbcnfalls bcschliftigten 

Gia\:. del Duca (Fig. 80). Die Kirche S. Maria dc' Monti und das Kollcgium 

de' Neofiti zu Rom unter Papst Gregor XIII. 1579 begonnen. Die Kirche ist 

Fig. 80. \IlISCUlll allf dcm Kapitoi ill Rom. 

von della Porta, mit sehr reich ausgestattetem Innern; die Ornamente sind ver

goldet auf weissem Grunde. Das Kollegium nach Zeichnungen des Gasparo 

Vecchi fUr den Kardinal S. Onofrio, Bruder des Papstes Urban VIII., erbaut (Qu. 

Letaroully I., pI. 27). Pal. Boadilc, an Via dc' Ccsarini, gcgen 1575, vermuth

lich von della Porta, aber mit unvollendct gebliebencl11 Hof. Dic Profilirung 

entspricht noch dcr crsten Zeit dcs Meisters (Qu. Lctaroully I., pI. 56). 

Ein Hauptwerk Giac. della Porta's ist das Kollegium dCf Sapienza 

in Rom, dessen noch vorhandene Anflingc aus dcm Anfangc des 16. Jahr-
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hunderts stammen und unter Leo X. nach einem Plane Michelangelo's fort

gesetzt werden sollten, als der Tod des Papstes diese Arbeiten unterbrach; 

lim 157) unter Gregor XIII. wieder aufgenommen, wurde die Hauptfa~ade und 

die Portiken des Hofes von della Porta ausgefiihrt. Die Kirche ist spater 

(Qu. Letaroully I., pI. 70). 

Das Architektonische der Fontana delle Tartarughe, auf Piazza delle 

Tartarughe, 1585 von Giac. della Porta entworfen, mit interessantem Aufbau 

(Qu. Letaroully II., pI. 187). Die vier jugendlichen mannlichen Figuren in 

Bronze sind yom Bildhauer Taddeo Landini. Die Fontane der Tritonen auf 

Piazza Navona, eben falls vermuthlich nach Zeichnungen della Porta's, mit zwei 

konzentrischen Bassins aus Marmor von Porta Santa. Der mittlere Triton ist 

von Bernini modellirt. 

In S.Giovanni in Laterano \"urde, um 1600, unter Clemens VIII., das 

ganze Querschitf durch della Porta neu konstruirt und dekorirt. Von den 

Kirchen vor der Basilika S. Paolo, ausser den Mauern, aUe tre Fontane be

legen, sind zwei durch Giac. della Porta erbaut. S. Maria Scala Coeli um 

1582 nach PIUnen Vignola's; S. Paolo liber Lien drei Quellen um 1590, aber 

ohne besonders interessantes Aeusseres. 

Eine der merbvlirdigsten und grossartigsten Bauanlagen des Giac. della 

Porta ist die Villa Al d 0 b ra n din i bei Frascati, das Belvedere genannt. Um 

1598 fUr den Kardinal Pietro Aldobrandini yon della Porta erbaut und spater 

durch Domenichino voUendet. Die Villa bildet eine Verwirklichung dieser 

merkwlirdigen architektonischen TrUume, \velche die Schonheiten der Natur, 

vor allem das Wasser, innig mit dem Aufenthalte der Menschen in Verbindung 

setzen wollen. Das HauptgebUude der Villa ist in einem schweren, massigen, 

aber nlichternen Barockstile, und die Terrassenbauten in einfachen strengen 

Formen durchgeflihrt (Qu. Percier et Fontaine, Choix etc.). Giov. Fontana und 

Orazio Olivieri haben die \\"underbaren \\'asserwerke geschatfen. 

Von demselben Orazio Olivieri rlihren die berlihmten \Vassef\\"erke 

der Villa d'Este bei Tivoli her, \n:lche hil:r mit den Tl:rrassen und Treppen 

die Hauptsache bilden. Das WohngebUude, durch den Kardinal Barthelemi 

della Cueva d'Albuqul:rque begonnen, spUter durch den Kardinal Hippolyto 

d'Estl: fortgesl:tzt, ist im Al:ussern l1Iwoliendl:t geblieben (Qu. Percier et 

Fontaine, Choix etc.). 

Einer dl:r grossen r()mischl:n Architl:kten dieser Zeit, Do me ni co 

F 0 n t a 11 a aus Como, geb. 15.+3, stirbt I(J07, kam l:t\\"a z\nmzig Jahre alt nach 

Rom. Die Villa Negroni odl:r Montalto, 111 der Nuhe yon S. Maria 

maggiore belegen, \"urde von ihm, nach 1570, flir Sixtus V als derselbe noch 

Kardinal war, angefangen. Demselben fehlte zum Weiterbau das Geld, aber 
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Fontana setzte auf seine Kosten die Arbeiten fort und er\Yarb sich durch diese 

UneigennUtzigkeit die dauernde Gunst des splHeren Papstes. Die Villa zeigt cine 

einfache Architektur, Fa~aden mit Eckpilastern, die Fenster mit simplen 

Glicderungen eingefasst und abwechselnd mit rllnden und geraden GiebcJn 

abgeschlossen (Qu. Percier et Fontaine. Choix etc.). Das Bauwerk ist jetzt 

grosstentheils zerstort. Die FonHine mit dem Triton sol1 yon Rernini sein. 

Die Kapelle del Presepio in S. Maria maggiore um 1 585 ebent~ll1s fUr den 

Kardinal Montalto, spliteren Papst Sixtus V. erbaut. 

Als Sixtus V. Papst geworden war, bcgann auch die grosse Zeit des 

Domenico Fontana. Ein Werk. das ihn berlihmt machen sollte, war die Auf

rich tung des Obelisken yor dem Vatikan. Der Obelisk stammte aus 

Heliopolis, kam 39 n. Chr. durch Caligula nach Rom und ",urde auf der 

Spina des Neroneschen Cirkus aufgerichtet. Der Gedanke, denselben vor dem 

Vatikan aufzustellen, war schon unter Nicolaus V. aufgetaucht, aber erst 

unter Sixtus V. gelang die AusfUhrung. Es kamen gegen 500 Architekten 

und Mechaniker nach Rom und machten ihre VorschIlige, jedoch t~111d das 

Modell des Domenico Fontana fUr das Hebezeug den meisten Beifal!. Endlich 

sollten BartoL Ammanati und Dom. Fontana gemeinschaftlich die Arbeit uber

nehmen, indess erhielt Fontana auf seine Vorstellungen den Auf trag allein. 

Der dramatische Verlauf der Aufstellung und das bekannte «Aqua aIle funi!» 

im Moment der Gefahr, ist oft geschildert. Endlich am 10. September 1 58(j 

stand der Obelisk. Fontana \\"ar nun berUhmt und schon 1588 \yurde ihm 

eine z\\"eite ahnliche Arbeit Ubertragen. Ein zweiter Obelisk, aus Theben 

stammend, unter Constanz auf der Spina des Cirkus Maximin aufgestellt, 

spater umgestlirzt und in drei StUcke zerbrochcn, lag dort ycrsunken und 

wurde, trotz der besondercn Sdl\\"ierigkeit die StUcke ZLI yerbinden, \,on 

Fontana auf dem Platze yor S. Giovanni a Laterano wieder aufgestellt. 

Endlich wurden noch die Obclisken auf del' Piazza del Popolo und vor Santa 

Maria Maggiore \'on Fontana errichtet, 

D er Bau del' St. Petersbasilika war unter Gregor XIII. wenig 

gefOrdert. Giac. della Porta hatte die gregorianische Kapelle ausgefUhrt, abel' 

noch immer war die Kuppel nicht eingewolbt. Sixtus V. ernannte noch Fon

tana neben della Porta zum Baumeister von St. Peter und beide zusammen 

gingen endlich an die grosse Arbeit. - Man hat gesagt, dass della Porta den 

Kontur der Kuppel veriindert habe, abel' olme Grund, denn die dliptische 

Ueberhohung rUhrt noch yon Michelangelo her. Endlich wurde jetzt zur 

Wolbung geschritten und Goo Arbeiter \'ollendeten in 22 Monaten, yon 1588 

bis 1 5 go, das grandiose Werk. Um dieSteine hierzu zu ge\\"inncn liess Sixtus \'. 

die 1etzten Reste des Septizoniums abbrechen. Die Latt:rne wurde indess erst 
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unter Gregor XIV. beendct. Die Dekoratiol1sarbeiten im Innern \'on St. Peter 

blieben unter della Porta's Leitung bis zu seinem Tode (+ Itlo4); lind diese 

:;; 

(Fig. 81 ), \Vic die gleichzeitigen in dn Gesukirche bilden den Au~gal1gsplll1kt 

des romischcn Barockstils auf diesem Spccialgebietc. l inter Clemens VIII. 

(15qz) \\"urde die Clementinische Kapelle erballt, dn gegel1\\"lirtige Hallptaltar 

errichtet, der schon yon Ant. da Sal1gallo erhohte Fllssboden der Kirdle mit 
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Marmor belegt, das Gewolbe der Kuppel mit Mosaiken, die Decke des Mittel

und Querschiffs mit yergoldeten Stuckaturen geziert. Die Erhohung des 

Fussbodens um IG Palmen yeranlasste seiner Zeit die Zerstorung der Tribuna 

der alten Kirche, die bis dahin innerhalb des neuen Gebuudes erhalten 

gewesen war und hatte hauptsLichlich die Vermauerung der Halbkreisnischen 

in den Bramante'schen Kuppelpfeilern zur Folge (Qu. Letaroully. Le Vatican.). 

Das alte Palais des Lateran war abgebrannt, nur die Kapelle Sancta 

Sanctorum blieb verschont. Gegen 1587 wurde Fontana durch Sixtus V. 

Fig. 82, Fontalla Felice ill R0111. 

beauftragt den Palast wieder zu erbauen und hier die S c a I a san c t a zu 

plaziren, eine Treppe yon 28 weissen Marmorstufen, \\'elche aus dem Hause 

des Pilatus in Jerusalem gekommen sein sollen (Qu. Letaroully I., pI. 57). 

Die FonHine im Hofe des Klosters S. S. Apostoli ist yermuthlich yon 

Dom. Fontana. Sie zeichnet sich durch schiine Form der Schalen und Unter

stlitzungen, sowie durch das reichlich ausstromende Wasser aus. Der Ent

\Yurf ist yortrcfflich und der Aufbau sehr malerisch (Qu. Letaroully 11., pI. !(8). 

Die Fontana Felice, an Piazza de' Termini, um 1588 sammt dem Aquadukt 

yon Fontana erbaut (Fig. 82). Die Fa.,-ade der Fontane ist aus Trayertin her

gestellt, mit drei Arkaden jonischer Ordnung und einer Attika darUber. In der 

Mittelnische die Statue des Moses, mit dem Stab die Quelle nus dem Fdsen 

:>chlagend (Qu. Letaroully IL, pI. 231). 
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Die Loggien an der Seitenfa~ade von S. Maria Maggiore sind durch 

Dom. Fontana crbaut. Der Portikus hat zwei Arkadenreihen Ubereinander, 

die untere mit dorischen, die obere mit korinthischen Saulen. Ebenso urn 

l7'jg. 83. FOlltalla Paolina , Rom. 

1586 dcr doppelte Portikus dcr Fa~adc von S. Giovanni 111 Laterano (Qu. 

Letaroully H., pI. 225); ausserdem von Fontana, die Bibliothek des Vatikans, 

welchc das BelYedere Bramante's durchschneidet, der aussere Theil des vat i

kanischen Palastes gegen den St. Petersplatz hin unci ein Theil des Quirinals 

an Piazza Monte C.\vallo und Stnlda Pia. 
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llnter Clemens VIII. verlor Dom. Fontana seine Stelle als ptipstlicher 

Architekt und wurde von Graf Miranda, Vicekonig \'on Neapel, dorthin 

berufen, urn 1592. Er erbaute dort, die Fontana Medina auf dem Platze 

Castel nuovo, im erzbisehoflichen Palaste clrei Mausoleen flir Karl I., Karl 

Martell und dessen Gemahlin. Von ihm sind die Hochalttire in cler erz

bischoflichen Kirche zu Amalfi und in St. Mathlius zu Salerno. Der Bau des 

Koniglichen Palastes zu Neapel \yurde \'on ihm unter clem Vicekonige Grafen 

von Lemos unternommen. Domenico Fontana stirbt ItJO; in Neapel. 

G iovann i F 0 n ta na (I 540-ltJq), der Bruder des Domenico, ist bereits 

bei den Terrassen und Wasseranlagen der Villa Aldobrandini zu Frascati 

erwlihnt. Die Fontana Paolina, am Monte Gianicolo, auf dem hoehsten 

Punkte Roms belegen und eine der wasserreichsten, gespeist aus der alten 

\Vasserieitung Trajan's, liess Paul V. ItJI2 durch Giovanni Fontana und den 

Bildhauer Stefano Maderno erbauen (Fig. 83). Die Granitsliulen kamen yom 

Forum des Nerva. Die Attika ist libermassig hoch, aber die ganze Fa\ade 

yon wahrhaft grossartiger Wirkung. Der Pal. Giustiani, fUr den Marchese 

Vincenzo, berlihmt durch seine grossen Kunstsammlungen, gegen 1600 durch 

Giov. Fontana erbaut und durch Borromini vollendet. Das Vestibul ist be

merkenswerth dun:h seine zwolf schonen grlinen Granitstiulen (Qu. Leta

roully IlL, pI. 340). 

Ottaviano Mascherino erbaute gegen IS7S unter Gregor XIII. die 

Fa\ade der Kirche S. Spirito und den Palast des Kommandeurs (Qu. 

Letaroully IlL, pI. 256). 

Giacomo del Duca, dessen barocker Zusatz an den Mittelfenstern des 

Konservatorenpalastes und des Museums auf clem Kapitol schon erwahnt is!, 

flihrte IS80 die Kuppel der Kirche S. Maria di Loretto an Piazza Trajana 

ill Rom aus. Die Kirche ist h'liher erbaut, vall Ant. da Sangallo. Dil: Kuppel 

ist doppelt und in Rom die erste Liieser Art, da dil: Wolbung von St. Petl:r erst 

spliter ausgeflihrt wurde. Imml:rhin war aber das Modell Michelangelo's schon 

vorhanden und \vurele auch unzweifelhaft von del Duca bellutzt (Qu. Letaroully I., 

pI. ;). Kirehe und Kloster S. Maria in Trivio, gegen 1580, unter Gregor XIII., 

durch Giae. del Duea an Stelk einer lilteren Anlage des Justinian neu 

erbaut (Qu. LctarouUy I., pI. (0). Die Villa Mattei in Rom, neben der 

K irche S. Stefano rotondo. von demselben Architekten herrlihrend, 1581- 1 58(i, 

in sehr korrekten Renaissaneeformen (Qu. Percier et Fontaine, Choix etc.). 

F a us to Rug h es i, aus Monte Pulciano, erbaute nach seinem Ent\\ourfe 

die Fa\ade der Kirche S. Maria in Vallicella, genannt la Chiesa nuova, 

in Rom, um 1599. Die Sakristei ist von Paolo Manh:elli, aber das Oratoriul1l 

und das Kloster sind spater \,on Borromini, der erst Einheit in die ganzl: Anlage 
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gebracht hat. Die Malereien, die Stuckos unci das Marmorpftaster sind sogar 

erst aus dem IS. Jahrhundert (Qu. Letaroully L pI. 109). 

Flaminio Ponzio, in del' Lombardei geboren, setzte den Bau des Pal. 

Horghese, der I )l)O nach den Phinen Martino Lunghi's des Aelteren begonnen 

war, nach dessen Tode fort. Von Ponzio ist die Verlangerung des linken FlUgels 

(Qu. Letaroully II., pI. 175). Der Pal. Sciarra di Carbognanu, gegen 1600 

von demselben erbaut, ist bemerkenswerth wegen der Fa~ade. Sie ist einfach 

und harmonisch und erscheint als Ruckkehr zur alteren Schule der Sangallo, 

Vignola und Palladio; eine Erscheinung, weiche in Rom nicht sehell ist. Das 

spatere Portal ist sogar wieder in der Hochrenaissancemanier des Antonio La

bacco verziert (Qu. Letaroully 11., pI. I.n). - Paul V. beauftragte 161 I' Ponzio 

mit dem Bau der Kapelle Paola an der Basilika S. Maria maggiore und zwar 

ohne RUcksicht auf den Kostenpunkt. Zugleich \\'urde Ponzio mit dem Bau der 

hinteren Fa~ade der Basilika beauftragt; aber an der ThUr, weiche in ein Seiten

schiff fuhrt, horte man auf. Ausserdem ist hier von demselben Architekten, an

schliessend an den Portikus del' Hauptfa~ade, cine Sakristei und ein Winterchor 

um 1614 erbaut (Qu. Letaroully III., pI. 304}. - Der Pal. Ros pigliosi, am Monte 

Quirinale, ist durch die Gruppirung del' Baumassen bemerkenswerth. Derselbe 

wurde 1603 fUr den Kardinal Scipio Borghese auf einem Theile del' Ruinen 

del' Thermen des Constantin von Flam. Ponzio erbaut und wurde spater 

vergrossert (Qu. Letaroully IlL, pI. 32S). 

Giovanni Vasanzio aus Flandern, genannt il Fiamingo ('r 1(22), wurde 

am Pal. Rospigliosi der Nachfolger Ponzio's. Von ihm ist die Villa Bor

g he s e bei Rom, zwischen der Porta Pinciana und del' Porta del Po polo 

belegen, fUr Paul V. erbaut; die F a~ade nach dem Garten in einem ahnlichen 

dekorativen Stile, wie die Villa Medici, aber abgesehen von diesem Relief

schmucke in strengen Architekturformen. Die Villa kam 1605 an Scipio 

Cafarelli, den Kardinal Borghese, und wurde mehrfach vergrossert. Das Ein

t~d1rtsportal ist von Onorio Lunghi (Qu. Percier et Fontaine, Choix etc.). 

Pietro Paolo Olivieri aus Rom (1).51-1599) errichtet unter 

Clemens VIII. den kostbaren, aber kunstlerisch geringen Hauptaltar dcs heiligen 

Sakraments im Querschitf yon S. Giovanni in Laterano. Die vIer Stiulcn 

aus Verdc antico sollen aus der Zeit des Augustus stammen. Die Kirche 

S. Andrea della Valle 1591 wird begonnen, fUr den neapolitanischen 

Kardinal Gesllaldo, dureh Olivieri. Das Inn ere ist durch Carlo Maderna fort

gesetzt und die Fa~ade noch spater. Die KapeUen sind yon verschiedencn 

Architekten. Die Kuppel ist yon Lanfranco gemalt und die berUhmten Bilder 

der Evangelisten in den Pendentifs sind Meisterwerke des Domenichino (Qu. 

Letarolllly III., pI. 278). 
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Der Pal. Lanzelotti, Via de' Coronari, unter Sixtus V. um 1586 

yon Francesco da Volterra begonnen, einige Jahre spater durch Carlo 

Maderna beenclet. Die HauptthUr durch Domenichino ausgefUhrt (Qu. Leta

roully 111., pI. 346). 

Die Kirche clella Trinita cle' Pellegrini, um 16q von Paolo 

Maggi erbaut (Qu. Letaroully I., pI. 9). Die Fa\ade ist ziemlich ein Jahrhundert 

spater yon Francesco de Sanctis herrUhrend. Das zugehorige Hospital ist 

bereits 1548 yom heiligen Philippus yon Neri begrUndet. 

Onorio Lunghi, aus Rom (I 569-I6I~)), hat gegen 1616 den Pal. 

Verospi, Via del Corso, ausgefUhrt. Die Fa\ade ist yon einfachem schweren 

Charakter, der Hof mit antiken Statuen geschmUckt. 1m Innern eine kleine 

Gallerie mit Fresken, der Plafond yon Albani, die Planeten und die Stunden 

in allegorischen Figuren darstellend (Qu. Letaroully I., pI. (6). Spater hat der Bau 

durch Alessandro Specchi einige Abanderungen erlitten. - Die Kir ch e S. Carl 0, 

Via del Corso, zu Ehren des heiligen Carl Borromuus nach den Zeichnungen des 

Onorio Lunghi 16 I 2 errichtet. Der Plan ist sehr gut, yollkommen regelmlissig 

und das Innere von grandioser Wirkung (Qu. Letaroully II, pI. 222). Martino 

Lunghi, der Sohn, unci noch spUter Pietro da Cortona setzen die Arbeiten fort. 

Girolamo Rainaldi, aus Rom (1570-1655), baut 1623 das Professhaus 

der Jesuiten und die W ohnung des Ordensgenerals bei der Kirche del Gesu 

in Rom fUr den Karclinal Odoardo Farnese (Qu. Letaroully I., pI. 41 unci 11., 

pI. (98), unci ist ausserdem mit cler Vollendung der Bauten des Kapitols 

beauftragt. Von ihm, 16 I 2 die V 0 Ii e re n der V ill a Fa rn es i na auf 

dem Monte Palatino. Der Unterbau derselben ist mit Sgraftitomalereien 

yon mittelmassigem Werthe clekorirt (Qu. Letaroully 111., pI. 26-+). Das 

Casino cler Villa Taverna oder Borghese bei Rom, in der Nahe Frascati's, 

fUr den Kardinal Scipione Borghese von Girolamo Rainaldi erbaut. 1m Erd

geschoss derbe Rustika, die oberen Geschosse in Ziegelmauenyerk. Die 

FIUgelbauten lOsen sich im zweiten Stock ab unci ergeben einen malerischen 

Aufbau, sonst ist die Architektur des Aeusseren ganz einfach (Qu. Percier et 

Fontaine, Choix etc.). Von ihm ist noch in Rom der Pal. Pamphili auf der 

Piazza Navona unci in Bologna das Jesuiten-Kollegium yon S. Lucia errichtet. 

Rosato Rosati, aus Macerata, flihrt 1612 die Kirche S. Carlo ,\ Catinari 

in Rom aus. Die Kuppel ist eine cler hochsten Roms. Die Pendentifs mit 

den Allegorien der vier Karclinaltugenden von Domenichino geschmUckt 

(Qu. Letaroully III., pI. 350). 

Die Fac;ade der genannten Kirche ist yon Gioy. Batt. Soria aus Rom 

(1581-1651). Ebenfalls von Soria, urn 1623 die Kirche S. Grisogno in Rom, 

fUr den Kardinal Scipio Borghese; Soria baute die Fa\ade und den Portikus, 



letzteren mit vier dorischen Saulcn von roth em Granit (Qu. Letaroully Ill., 

pI. 350). Das Atrium und die Fa<;ade der Kirche S. Gregorio Magno auf 

Monte Celio im Jahre 1633 durch Soria errichtet (Qu. Letaroully II., pI. 163). 

Die Zahl der r(imischen Architekten diesel' Zeit mag hier mit Car 1 0 

, 

, 

,I ~. 
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Fig. 8+. \Vestfrolll ,'on St. Peter. 

Maderna, geboren zu Bissano in der Lombardei 1556, stirbt 1629, abgeschlossen 

werden. Domenico Fontana war sein Oheim und Maderna arbeitete zuerst 

als Stuckator, \\"eshalb man ihm spater eine Ubermassige Vorliebe fUr die Stuck

dekoration zugeschrieben hat. Sein Haupt\\"erk ist die V ed ange rung 

der St. Peterskirche in Rom. Die Kirche Michelangelo's war nach dem 

Tode des delia Porta (1604) bis auf die Vorhalle und die F(\(;ade fertig und 
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man hatte sich bis dahin in der Hauptsache ganz an die Plane Michelangelo's 

gehalten, Jetzt erst wich man auf Befehl Paul V. d,n-on ab, indem man das 

griechische Kreuz zu Gunsten eines Langhausbaues aufgab, Es war dies ein Sieg 

der christlichen Tradition Uber die kUnstlerische Ueberzeugung. Man hatte 

auch geltend gemacht, dass das ganze Areal der altm Basilika als geweihter 

Boden ,,'ieder durch den Neubau bedeckt \\'enien mUsste. 

Der um 1605 yon Maderna ent\\'orfene Plan fUr St. Peter zeigte nun das 

lateinische Kreuz, aber durch die AusfUhrung der drei hinzugekommenCll 

Trayeen und der Vorhalle ging der Anblick der Kuppel yon vorn, mindestClls 

aus der Ntihe, ganz verloren, Maderna konnte allerdings nun die neue Fa.;:ade 

in grosserer Breite anlegCll, ohne Rucksicht auf die Kreuzarme (Fig. 8-+). 

Der vorden: Theil der alten Petersbasilika \\'Urde jetzt erst niedergerissen; 

auch die schone Loggia Alexander's VI. und der daran stossende Theil des 

vatikanischen Palastes musste abgebrochen \\'erden. 1m Jahre j()12 \\'llrde die 

Vorderseite des Neubaues vollendet und I(jq das ganze KirchengebHude 

mit Ausnahme der beiden Nebenhallen des Vestibuls, auf denen die Glocken

thUrme aufgefUhrt werden sollten. 1m Jahre 1 (j2(i, also nach mehr als hundert 

.lahren einer oft unterbrochenen BaufUhrung, erfolgte die Ein\\'eihung der 

St. Peterskirche durch Papst Urban VIII. 

Die Vorhalle Maderna's giebt Z\\,<11' eine Dekorationsarchitektur, aber 

das Innere derselben ist doch eine der schcinsten Haumschopfungen der moder

nen Architektur. 1m Innern der Kirche machte Maderna das Mittelschiff mog

lichst \veit und die Nebenschiffe \\'llrden des\\'egen llnbetriichtlich und erhielten 

ovale Kuppeln, an \velche sich die Kapellen nur als Hache Nischen anschliessen, 

FUr die Gesammt\\'irkllng sind die Nebenschiffe veri oren, \\'egen der den 

Ei!lblick storcnden, betrHchtlichen Pfeilerbreiten des Mittelschitts (Qu. Leta

roully, Le Vatican). 

Pal. Lancelotti in Rom, von Francesco da Volterra begonnen, \\'llrde 

Jurch Maderna vollendet. Pal. Matt e i diG i 0 v e, gegen [tim, fLir den 

Kardinal Asdrubal Mattei erbaut, auf den Ruinen des Haminischen Cirkus, 

Der Besitzer \vollte eine Art Museum aus seiner W ohnung machen. Es is! 

\'ielleicht das beste Werk Maderna's (Qu. Letaroully I., pI. 107 llnd 11., pI. 

165 llnd 166). Die Aufrichtung einer aus den Huinen der Basilika des Constantin 

stammenden Siiule auf dem Platze von S. Maria Maggiore lim J(jq. - ZUlll 

Pal. Barberini, an der llordlichen Spitze des Quirinalischen HLigels belegcn, 

einem der bedeutendsten Roms, gab Maderna den Plan. aber er ,,'ar SChOll 

alt, denn dies geschah [(iz4- und Maderna starb I 62(). Sein Ver\\,andter und 

SchUler Borromini mochte ihn \,on Anfang an Ul1terstlitzt haben (Qu. Leta

roully 11., pI. 181). Der \\'eiterbau dieses Palastl.:s durch Borromini und Bernini 
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gab dann Veranlassung zu der zwischen beiden Mlinnern aufkommenden todt

lichen Feindschaft - Ausserdem ist Maderna nodl an einer Anzahl von 

romischen Bauten betheiligt; durch ihn erfolgte die Vollendung der Kirche 

dei' Incurabili; dieselbe ist von Volterra begonnen, aber Chor, Hochaltar und 

Fa~ade sind \'on Maderna; an der Kin.:l1e S. Giov. dei' Fiorentini ist Chor und 

Kuppel \'on ihm; dann das Portal del' Kirche S. Susanna bei den Badern des 

Diocletian. Die Fa~ade hat wieder die typisch \\'erdende Coulissenarchitektur 

mit zwei libereinandergestellten Siiulenordnungen, die untere korinthisch, die 

obere komposit und mit einem Giebel abgeschlossen. Am Pal. Aldobrandini 

\Yar Maderna ebenfaUs betheiligt. Die Vollendung des Pal. pontifico auf dem 

Quirinal und del' Neubau der Kirche della Vittoria bei den Badei'll des 

Diocletian von ihm; abel' das Portal del' letzteren von Soria. Nach seinem 

Plane sind del' Chor, del' runde Theil und die Kuppel von S. Andrea della 

Valle, welche von Oliveri begonnen \yar. 

In Florenz tindet del' Barockstil keine solche Verbreitung wie 'in Rom, 

besonders nicht in den Palastbauten, wahrscheinlich abel' nul', weil in diesel' 

Zeit hier weniger gebaut wurde; sonst ist del' in del' Architektur herrschende 

Geist derselbe wie in Rom. Man dachte sogar daran, den Dom mit einer 

Barockfa~ade zu vollenden. Del' Grossherzog Francesco I. war fUr den Plan 

gewonnen und 1588 v\'lll'Cle die halbvollendete Fa~ade Giotto's abgebrochen 

und alles zerschlagen, nur die Statu en wurden gerettet. Buontalenti und Dosi 

reich ten die neuen Entwlirfe ein, darliber starb der Grossherzog und seine 

Nachfolger Ferdinando I. und Cosimo II. waren nur zu sehr von politischen 

Bedrangnissen in Anspruch genommen, sonst wlire ohne Zweifel die all

gemein gebilligte AusfUhrung erfolgt. Die Idee wurde indess in einer spateren 

Zeit wieder aufgenommen. 

Federigo Zucchero, der berUhmte Maler, baute sich in del' Via del 

Mandorlo in Florenz sein Atelier in voUem Barockstil, urn 1579. Man hat den 

Stil des Baues mit dem ti'uheren Aufenthalte Zucchero's in England in Ver

bindung bringen wollen, abel' ohne jeden Anhalt, denn in England gab es urn 

diese Zeit nichts Aehnliches. Es ist ein hohes und schmales Gebaude, unten 

statt der Rustika mit gemelsselten Felsflachen und Relieftrophaen, eingefasst von 

regelrechten glatten Quadrungen. 1m oberen Geschosse wechseln Backstein und 

Haustein in wUster ZusammensteUung, welcher Umstand eher auf Verwerthung 

holllindischer ReiseeindrUcke des phantasieyoUen MaIers schliessen liesse. 

Matteo Nigetti (t (649) in Florenz, erbaut die barocke Fa~ade von 

Ognisanti; dann 1604-1648 zusammen mit Don Giovanni Medici die Capella 

Medicea bei S. Lorenzo. Diese ist schlechter als der vorige Bau, aber moglicher

weise liberwog dabei sein Mitarbeiter, del' Prinz. 
EBE 1. 21 
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In Bologna, das prachtyolle Kircheninterieur yon S. Pietro, durch 

Pater Mage n ta nach 1 (joo ausgcfUhrt und yon demsdben Meister S. Salnltore 

daselbst. 

Giambatt. Aleotti zu Parma bant 1618 dort das Teatro Farnese, 

die zwei oberen Logenreihen nach dem Vorbilde der Basilika des Palladio. -

In Modena der Hol' des Pal. Ducale yon Bart. Avanzini um 1G3+ Es 

ist einer der schonsten Hul'e Italiens, eben falls nach dem Motiye der Basilika 

des Palladio, dagegen ist die F a~ade original, aber klaglich. 

Vincenzo Scamozzi, geboren 1552 in Vicenza, gestorben l(i[(i in 

Venedig, ist ein Nachfolger Palladio's. Sein Vater Domenico war Architekt in 

Vicenza, aber er selbst kam frUh, erst 17 Jahre alt, nach Venedig. Bald darallf 

ging er nach Rom und Neapel, um die Antiken zu studiren; unterdess wurde 

in Vicenza der Pal. Trissini nach seinen Zeichnllngen gebaut. 1m Jahre [SHo 

kam Scamozzi wieder hierher zurUck, ging dann nach Venedig und errich

tete zUllachst das Mausoleum des Dogen Nicola da Ponte in der Kirche 

della Caritt\. Die Einrichtung des Museums fUr antike Statuen in der alten 

Bibliothek S. Marco war seine nachste Arbeit. 

Sein Hauptwerk in Venedig ist das Gebaude der Procuratie nlloye. 

Vierzehn Jahre nach dem Tode des Sansovino, im Jahre [SH4, beschloss der 

Senat von Venedig, die Arbeiten an del' Ulwollencleten Biblioteca fortzusetzen; 

es waren bis dahin nur yierzehn Arkaden yollendet. Scamozzi wurde als 

Architekt gewahlt, und entwarf in der Folge ein grosseres Projekt zur 

Vollendung des Markusplatzes, die neuen Prokuratien, welche die W ohnungen 

fUr acht Prokuratorcn enthalten solI ten. Das Ganze erhielt cine Fa.;adenliinge 

yon mehr als 135 Meter und wurde drei Stockwerke hoch. Die beiden unteren 

Geschosse schlossen sich genau an den Bau Sansoyino's an, aber das dritte 

Stockwerk gehorte Scamozzi alIcin. Dasselbe ist yon korinthischer Ordnung lind 

hat zwischen den Siiulen Fenster mit graden oder runden Giebdn geschlossen. 

Nur die dreizehn ersten Arkaden wurden llllter Aufsicht des Scamozzi alls

gefUhrt, die Ubrigen von Bernardino, Marco della Caritit unci Balthasar Long

hena (Qu. Gailhabaud, Heft 65). 

Nach dem Toele Palladio's yollendetc Scamozzi dessen olympisches Theater 

in Vicenza. 1m Jahre 1585 gelangte Scamozzi in Begleitung des yenetianischen 

Gesandten nochmals nach Rom, studirte den Stil Michelangelo's und konnte 

von da ab als ein Nachfolger desselben gelten. Aus dieser spateren Zeit rUhren 

von ihm eine Anzahl Palastbauten her: Pal. Pietro Duodo zu Venedig, bci 

Santa Maria Giubanica, Pal. Roberto Strozzi zu Florenz, Pal. Rlwaschieri Zll 

Genua, Pal. Contarini zu Bergamo, einer seiner besten. Scamozzi unternahm 

als Mitglied einer venetianischen Gesandtschaft cine grosse Rl!ise nach Delltsch-
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land und Polcn und sammclte Material fUr sein grosscs Werk «Idea dell' arehi

tcttura universale>, wckhcs aber Zllm grosscn Theilc Manuskript geblieben ist. 

Es erschicncn dayon 1625, erst llach seincm Todc, zwei Bande; indcss ist nur 

das scchste Buch yon den Saulenordnungen von Wichtigkeit geworden und 

spliter yon d'A viler hcrausgegcben. An Bauten sind noch von ihm in Venedig: 

Pal. Corner zu Murano, Pal. Barbarigo bei S. Trovaso, Pal. Grimani bci 

S. Ermagora, ein FIUgel des Pal. Vendramin, Pal. Contarini mit besonders 

gdungenem Unterbau, das Hospital von S. Lazzaro, ohne kUnstlerisehes 

Interesse. Die cinschiftige Kirche dei Tolentini, in lateinischer Kreuzform, 

Fa.;ade und Inneres dcrsclben erst nach seincm Tode ausgcflihrt. Aus semer 

letzten Zeit stammt noch ein Ent\\'urf fUr den Dom zu Salzburg. 

Antonio da Ponte, 1512 in Vencdig geboren, stirbt 1597, ist mehr 

Ingcnieur als Architckt. Er ist ein SchUlcr des Searpagnino und wird 1558 

Proto fUr dic ollcntlichen Gebliude des Rialto und alle Salinen des Staats. 

Da Pontc stcllte den Dogenpalast in den aItcn F ormen ,yiedcr her und hat 

das grosse Verdienst durch scinc geschickte Restauration der Nachwelt dies 

wunderbarc Bauwerk ohnc spatcre Zuslitzc uberlicfert zu haben. Die Rialto

bruckc ist von ihm 1589 nach den Pltincn Scamozzi's begonnen, aber Konstruktion 

und Ausfuhrung gehort ihm allein. Von Ant. da Ponte sind die Gefangnisse 

gcgcnUber dem Pal. Duca1c sdbstsWndig entworfen und um 1589 begonnen. 

Dic Architektur der Seitcnfa.;adcn ist charakteristisch fUr ein Staatsgefiingniss, 

dagegcn die Hauptfa.,:ade nach der Ri \'a vielleicht zu reich und zu clegant fUr 

die crnste Bestimmung. 

Alessandro Vittoria, geboren 1525 ZLl Trient, stirbt 1608 in Vcnedig, 

war hauptslichlich als Bildhauer cin SchUlcr des Jacopo Sansovino, aber als 

Are'hitekt ein entschiedencr Naehahmcr des Michelangelo. Zuerst von Sansovino 

in Vencdig mit dekorativen Stuckarbeiten beschaftigt, ging er darauf naeh 

Vicenza, kchrte 1553 nach V cnedig zurlick und blieb nun dem Sansovino zur 

Seite. Von ihm, die Capella dd Rosario an S. Giovanni c Paolo, eine prachtige 

Arbcit, dann die Scuola di S. Girolamo, gcgenwtirtig Ateneo veneto und 

Pal. Balbi am Canal Grande, Dekorative Arbcitcn von ihm sind: einer dcr 

Bronzebrunnen im Hote des Dogenpalastes, ferncr einige Kandelaber in dcn 

Kirchen S. Stefano, alIa Salutc unci S. Mano. 

Die Kirche S. Pietro in Castello zu Venedig, um 159tj von Smeraldi 

begonllen, solI nac11 cinem Entwurfe Palladio's crbaut sein. 

Francesco Contini beginnt die Kirche del' arcangelo Ratlacle um 

Itil8 im Barockstile und baut 1649 die Kirche Madonna del Pianto. 

Del' Lombarde Bartolomeo Bianco fi.ihrt den Baroekstil 111 den 

genuesischcl1 Palastbau ein; doch ist der Umerschied gegen die Werke des 
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Alessi nicht einschneidend, wie ja auch im romischen Palastbau die altt: 

Tradition der Hauptsache nacb bewahrt blieb. Pal. della Universita (Strada 

Balbi) ist von Bianco auf Kosten der Familie Balbi als .Tesuitenkollegium bt:

gonnen und mit grosser Pracht ausgestattet. Saulen, Gebalke, Einfassungen 

der Oeffnungen, sowie die Treppen sind aus weissem Marmor. Der Hol' 

ist von Uberraschendel' Schonheit, ebenso das vol'angehende Vestibul und die 

Fig. 85. UniyersiWt ZII Genua. Grundriss ~i1.!s Erl,.igeschosses (11. Gauthier), 

berUhmte an den Hof sich anschliessende Treppe (Fig. 85). Dureh die Ver

doppelung del' Saulen bekommen die Inten'a11e der Hofarkaden ein leichtel'es 

und zugleich l'eicheres Ansehen. Die Doppeltreppe hinter dem Hofe scheint 

sich in luftige Hohen zu verlieren. Die rundbogigen Arkaden des Hofes auf 

gekuppelten dorischen Saulen wiederholen sich in zwei Etagen und schliesscn 

oben mit einer Balustrade und Terrasse abo Das dl'itte Geschoss der FIUgd

bauten tl'itt urn die Arkadentiefe zurUck und macht den Hof nach oben fl'eiel' 

(Fig. 86). Die Fa<;ade ist in einem kl'aftigen Barock gehalten, mit vol'sprin

genden Quaderschichten an den Ecken, die Fenster des Erdgeschosses ebenhllis 
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durcll Quaderschichtcn begleitet, das Portal durch rustizirte Doppels3ulen e1l1-

gefasst und mit rtlllden Giebeln und grosser Wappenskulptur bekront. In 

den beiden oberen Geschossen sind nur die Fenster eingehlsst und abwech

selnd mit runcien und geraden Giebeln bekront (Qu. Gauthier, les plus 

beaux etc.). 

Pal. Philippo Durazzo (Strada Balbi), ebent~llls von Bianco, spliter 

durch Tagliafico vergrossert, von dem auch die sehr schone Treppe in weissem 

Marmor herrUhrt. Der Palast, sonst einfach, ist yon grossen Verhliltnissen 

und wirl·a durchaus monumental. Vestibul und Hof bilden cine schone Per-

spektive, nur das Verstecktliegen der Treppe ist zu bedauern. Die iiusserst 

Fig. 86. Unhrl!rsitiit zu Genlla. L;ingen~chnitt (11. (;authier). 

einfache Fa~ade hat einen breiten Mittelbau mit beiderseits Clnschliessenden 

otfenen Logen. Das Hauptgesims mit den hohen Konsolen ist im strengen 

Rarockstile gebildet. Die Treppe, mit del' sch(in berechneten Perspektive aut 

cine im erstcn Stock angcbrachte Exedra, Y011 vornehmstcr \Virkung (Qu. 

Gauthier, les plus beaux etc.). 

Eine der kleineren genuesischen Anlagen ist Pal. Balbi (Strada nuova), 

abel' von gcschickter Plandisposition, von dell1sdben Architekten hcrrUhrend. 

Die Treppenanlage in origin ell genuesischer Art fUhrt mit ihrcm Hauptlaufe 

mitten libel' einen Hof und giebt wieder cine malerische Perspcktivc. Die 

Fm;ade bildet im oberen Theile zwei Eckpavillons, welche durch cine niedriger 

bleibcnde Tcrrasse verbunden sind, liber dem Mittelbau im ersten Stock ist 

ein grosser Balkon angebracht. Die Architektur der Fa<;ade ist ganz schlicht, 

im Mittelbau sind dorischc Halbsaulen, darliber jonische Pilaster, \yelche Ar

kaden einschliessen, sonst ist nur cine miissige F ensterarchitcktur verwcndet. 



Fig. 87 Portal yom Pal. Brignoia ill Cellna. 
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Der Barockstil aussert sich in den Bekronungen dcs Erdgeschosses und in dcn 

hohcn Konsolen des Hauptgcsimses (Qu. Gauthier, les plus beaux etc.). 

Dcr Architckt des Pa 1. R r i gnol a (Strada novissima) ist unbekannt. Dcr 

Bau iihnelt in der Anlagc dcr Univcrsit,\, wiedcr mit cinem schonen aber ein

facbcren Siiulcnhofe. Dic Sliulen sind hicr nicht gckuppelt und die Bogen 

setzen dirckt auf dem Abakus der SLiulen auf. Sliulen, Einfassungen, Balu

straden etc. sind von weissem Marmor. Fig. 87 giebt die Portalansicht 

(Qu. Gauthier ctc.). 

Pal. Balbi Piovera (Strada Balbi) wiedcr von Bianco crbaut. Das Bc

merkcnswerthc ist hier wieder dic Betonung der V cstibulaxc, das Hinleitcn 

des Blicks auf cine im Hintcrgrundc des Ganens angebrachte reichc Grotten

anlagc. Ebenso ist dcr klcine Sliulenhof von vortrcfflichcr malerischer 

\\'irkung. 

b) Skulptur. 

Die Bildhauerkunst, dcr sonst immcr dic Flihrerrolle zugefallen war, 

bleibt in dieser Zeit sichtlich hinter der Malerei zurUck, sie hat noch kcinen 

neuen Stil gefunden, zchrt von dcr N achahmung Michelangelo'5 und ver

braucht daneben den von Andrca Sansovino ins Leben gerufenen anmuthigen 

Sti!. Die Malerci wird entschicden zum herrschcnden Kunstzweige, ihr 

wenden sich die besten Talente zu; vermuthlich deshalb, wei I sie am ge

eignetsten ist, das Ideal dieser Zeit auszusprechen. Der Reliefstil war schon 

seit dem [5. lahrhundert ein malerischer geworden. Die Freiskulptur wurde 

_ jetzt von demselben Geiste bceinfiusst, wenn auch die vollstlindige Aufnahme 

des malcrischen Prinzips erst der Zeit nach [630 vorbehalten blieb. In der 

erst en Barockperiode, um die es sich hier handelt, beherrscht nur zum Theil 

die Manier der romischen Malcrschulc, die Formengebung dcr Skulptur; denn 

einzelne Bessere sind immer wieder zu cinem reinen plastischen Stile durch

gedrungen, wenn sic es auch nicht mehr zu einem zweifelfrei liberzeugenden 

Ausdrucke bringen. 

Zu diesen Bessern gehort vor allcn der grosse Giovanni da Bologna; 

\\'cnn dcrselbe der Zeit seines Wirkens nach grosstentheils in den vorigen 

Abschnitt gehort, so unterscheidet er sich doch in der Idec wesentlich von 

den ti'liheren Nachahmern Michelangelo's durch geistige Freiheit, unabhissigcs 

Streben nach Formenschonheit und durch die eigenc Erfindung cines neucn 

dekorativen Genres in del' Skulptur, eines mituntcr humoristischcn Fratzenstils. 

Resonders wichtig wi I'd Giovanni durcll dic weitvcrbreitcte Nachfolgc, welche 

seinc Schule in den nordischen Llindern findet. 
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Giovanni, genannt da Bologna (1524-1608), ist von Geburt Flamander, 

arbeitet aber meist in Florenz und gehort mit Recht in die italienische 

Schule. Die Gesammtumrisse seiner Schopfungen, besonders seiner Gruppen, 

sind von grosser Schonheit und verrathen ein tieres Gcfuhl fUr das Gross

artige der Gesammtwirkung, ohne unwahrscheinlich zu werden, trotz der mit

unter gewagten Stellungen. GioYaImi hat eine eigene Art, die Gruppen nach 

unten zusammenzuziehen und dadurch den Eindruck des KUhnen hervorzu

bringen. - Sein Brunnen auf dem grossen Platze von Bologna (I5(i4) 

zeigt aIle diese Eigenschaften, auch in del' effektvollen Bildung des Neptun 

(Fig. 88). Dabei sind die Putten und Delphine ausgczeichnet in der Bewegung 

und das Ornament zeigt den yollendeten Dekorator. - Eine seiner schonsten 

Arbeiten ist die kolossale Gruppe des Oceanus und der drei grossen Strom

gotter auf dem Brunnen der hlsel im Garten Boboli zu Florenz. Es ist 

eine Prachtdekoration ersten Ranges; die Haupttigur scheint leicht zu schweben, 

was durch das Einziehen del' Beine der Flussgotter an den schlanken Pfeiler 

inmitten der Schale bewirkt wird. - Die berUhmte Gruppe des Raubes der 

Sabinerinnen, in der Loggia de' Lanzi zu Florenz, zeigt eben falls die kUhne 

Empor:,:ipfelung auf feiner, mehrmals eingezogener LTnterpartie, dagegen sind 

die Einzelbildungen sehr willkurlich (Fig. 89). - Die Herkules- und Nessus

gruppe, ebenda, ist zwar ebenti:tlls von gutem Aufbau und dramatischem 

Leben, aber gleichgliltiger in den Formen. - Die berUhmte allegorisehe 

Gruppe «virtu e vizio» im grossen Saale des Pal. vecchio ist ein Gegenstliek 

zu Michelangelo's «Sieg»; aber es zeigt sieh hier, dass die physisehe That nieht 

im Stande ist einen abstrakten Gedanken zum Ausdruck bringen; es ist immer 

eine Erklarung nothig. - In der alIegorischen Gattung ist noch von ihm, die 

Kolossalstatue des "Apenin» im Pratolino und der (, Uebertluss» auf der 

hochsten T\!rrasse des Boboli-Gartens. Der Letztere nur von ihm begonllen. 

Sechs kleinere Bronzestatuen von Gottern und Gottinnen in den Uftizien 

sind nur Bewegungsmotive. Dagegen ist del' in der Luft springende Mer eu r 

eine ganz vortreffliche Arbeit; zugleieh das beste Werk Giovanni's, welches 

von allen Bronzen des IG. lahrhunderts del' Antike am nachsten kommt. -

Von kirehlichen Statu en sind die am Altar im Dome zu Lucca sein gel un

gens ten, weniger gut ist del' bronzene Lucas an Orsanmiehele. Die Aufgabe 

der historischen Reiterstatue wurde von Giovanni mIter allen Bildhauern der 

zweiten H1ilfte des 16 . .Tahrhunderts am vorzligliehsten geWst. Sein Cosimo I. 

auf der Piazza del Granduca in Florenz ist musterhaft leicht und edel gebildet, 

wenn auch das Pferd weniger gut ist. Eins seiner letzten Werke, die Reiter

statue Ferdinand's 1. auf Piazza dell' Annunziata, ist weit geringer. 

Die nach seinen EntwUrfen \,on Fr anea \' illa ausgeflihrten Reiter-
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statuen, die Marmorstatuen Cosimo's I. auf Piazza de' Cavalieri 111 Pisa und 

Ferdinand's I. am Lungaro daselbst, sind dagegen roh. 

Die Reliefs des Giovanni sind im libertriebenen malerischen Stile der 

Zeit gebildet. Die, an der Hauptthlir des Doms von Pisa, sind noch miissig, 

wlihrend die in der Gruftkapelle des Meisters in der Annunziata zu Florenz 

in dem Auswartsbiegen der Oberkorper der Untensicht zu Liebe zwar zu weit 

gehen, aber doch geistvoll komponirt sind. 

Pietro Tacca, Schuler des GiO\'anni da Bologna, hat die tlichtige 

bronzene Reiterstatne Ferdinand's I. am Hafen yon LiYorno geschatlen. 

Taddeo Landini, ein tlorentinischer Nachfolger des Gio\,. da Bologna. 

Von ihm, «der \V inter>' , unter den Statuen der yier lahreszeiten am Ponte 

della Trinitci zu Florenz, tnchtig gearbeitet, aber leichtsinnig in der Motivi

rung. - Ein sehr schones Werk yon ihm ist die Fontana delle Tartarughe 

in Rom, yon 1585, besonders liebenswlirdig in der Ertindung (Fig. (1). Hier 

ist eine gllickliche Verbindung des Architektonischen mit dem Figurlichen 

erreicht. Die vier sitzenden bronzenen .Tunglingsgestalten, welche die Schild

kroten am oberen Ram!e der Schale zu trlinken scheinen, sind ganz yortretl

lich und bilden cine ganz durchsichtige Gruppe. Die Komposition des Ganzen 

kommt dabei yoll zur Gehung. 

Den Ausgang der ftorentinischen Schule des Giov. da Bologna bilden noch 

einige namhafte KUnstler, die aber den Meister nicht erreichen. - Gioy. 

Batt. Caccini erbaute seit iCioo die Balustrade und den Tabernakel unter der 

Kuppel yon S. Spirito in Florenz und fertigte die Statuen der Engel und der 

yier Heiligen an demselben. Letztere Figuren zeigen noch eine gute Nach

ahmung des Gioy. da Bologna. Andere Arbeiten yon Caccini im Chor der 

Annunziata und sonst. Auch cine schone Christusbliste an der Ecke des 

;etzigen Hotel York ist yon ihm (1588). 

Die Reliefs der Schule haben sich noch yerschlechtert, wie Tacca's RcIief 

am Altar von S. Stet~l11o e Cecilia und Nigetti's SilberrcIief am Altar der 

Madonnenkapelle in der Annunziata zeigen. 

Francesco Mosca, Florentiner, um 1600 arbeitend, fertigt die schlechtcn 

Nischenrelie[~ an beiden Enden des Querschiffs im Dom zu Florenz, wlihrend 

die darliber befindlichen Freigruppen, ebenfalls yon ihm, wieder betriichtlich 

bessel' sind. 

Vincenzo del Rossi, aus Fiesole, hat die Reihe von Herkulesklimpfen 

im grossen Saale des Pal. vecchio geliefert, welche trotz alIer Brayour und 

Leidenschaft doch langweilig sind. Seine Gruppe "Paris und HcIena,', im 

Hintergrund einer Grotte im Boboli-Garten, ist im Motiy gemein, wenn a1wh 
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von tUchtiger Arbeit. Die Apostelfigur des Mathaus im Dom ist ebenfalls 

von ihm, aber die schlechteste der Reihe. 

Die sehr abstrakten allegorischen Bcgriffe, wie Eifer, Milde, Herrschaft; 

werden von Novelli, Pieratti und anderen dargestellt in der Grone am grossen 

Hofe des Pal. Pini, um einen in Porphyr gearbeiteten Moses versammelt. 

Neben diesen haufigen Allegorien beginnt eine Genreskulptur von halb possen

haftem, halb idyllischem Charakter, aber ohne besonderen kunstlerischen Werth, 

ihr Wesen zu treibel1. 

Pietro Francavilla aus Cambra)" SChOll als Meister der beiden historischen 

Statuen Cosimo's I. und Ferdinand's I. nach EntwUrfen des Giov. da Bologna 

genannt, fertigte die Statuen in der Cap. Nicolini in S. Croce zu Florenz. 

sechs Statuen im Dome zu Genua nach Motiven seines Meisters, aber immer 

. weit hinter ihm zurUckbleibend. Etwas besser sind die sechs Statuen in der 

Cap. S. Antonio zu S. Marco in Florenz. 

In der romischen Schule diesel' Zeit fehlen Meister yon Bedeutung. Von 

Giov. Batt. della Porta ist die Gruppe der Schlusselverleihung in S. Pudentiana. 

Giov. Batt. Cotignola behandelte denselben Stoff in S. Agostino, lihnlich dem 

Vorigen. Die beiden Casignola, von denen der thronende Paul IV. in der Cap. 

CaratEI in der Minerva, sind unbedeutend. Die Papstgraber dieser Zeit in den 

Prachtkapellen von S. Maria maggiore verlieren wieder die rein kUnstlerische 

Absicht aus den Augen, sie stehen im Dienste einer fremdartigen Tendenz. 

Der Massstab dieser reich en Werke, der Denkma1cr fUr Pius V., Sixtus V., 

Clemens VIlI. und Paul V. ist riesig, die Darstellungen in den zahlreichen 

Reliefs sauber und sorgfaItig; aber das Ganze hat nichts erwarmendes. Eins 

der besseren ist dasGrabmal Gregor's XI. von Oliyieri (1574) in S. Fran

cesca romana; wahrend das Grabmal cines Herzogs von Cleve im Chor der 

Anima, von dem Niederllinder Egidio di Riviere gearbeitet, wieder ein gleich

gUItiges Werk ist. - lJnter dem Bogen, auf dem Wege von der Kapelle 

des heiligen Sakraments zur gregorianischen in St. Peter, das G r a b m a I 

Gregor's XIII. von Camillo Rusconi. 

Von der genuesischen Skulptur dieses Abschnitts sind die Arbeiten des 

Francavilla schon genannt. Einheimisch sind die beiden Kunstlcrfamilien 

der Carlone. Von ihren Mitgliedern befinden sich zahlreiche Arbeiten in 

S. Ambrogio, S. Annunziata, S. Siro, S. Pietro in Banchi u. a. O. - Luca Cambiaso 

hat in seiner Fides im Dom das Vortreft"liche seiner B ilder nicht erreicht. 



FIG. 91. LANDINI. FONTANA DELLE TARTARUGHE. 
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c) Malerei. 

Gleichzeitig mit der Veriinderung in den Formen der Baukunst, etwa scit 

1580, beginnt auch in der Malerei die Herrschaft eines neuen Stils, dcr den 

bis dahin herrschenden Manierismus verdrangt. Die damals aufkommende 

\\'eitraumige, prachtvolle Raumbildung der Kirchen vcrlangte auch in der 

Malerei einc effektvolle Darstellung der heiligen Geschichten und damit in 

Verbindung, hochste Pracht, Begreifiichkeit der Darstellung und erhohten 

Formenreiz. Die Malerei geht hierin der Skulptur um fUnfzig Jahre voran. 

Dic Anstrengung, jeden Vorgang mit Wahrheit und Uebersichtlichkeit wieder

zugeben, aussert sich als Naturalismus und zugleich als bis an die Grenze des 

Moglichen gesteigerte Wiedergabe des AH'ekts. Das Kunstschaffen geht nun 

grenzenlos in die Breite und es mag deshalb genUgen, zur bcabsichtigten 

Gesammt-Charakteristik nur die Haupterscheinungen heranzuziehen. 

Die ncue Malerschule zu Bologna, als Haupttriigerin der Bc\\'cgung, 

beginnt eklektisch, mit cincm allseitigen Studium der grosscn Meister; abcr 

sie bcharrt nicht im einseitigen Verfolgcn der EigenthUmlichkeitcn eines Meisters, 

wie dies der vorhergegangene Manierismus gethan hattc. III der Hauptsache, 

\\'egen der architektonisch an sie gestellten Forderungen, \yird die ganze neue 

Richtung von Correggio abhiingig, aber nur im Prinzip, nicht in der schablo.nen

massigen Nachahmung des Einzelnen. 

Die Caracci's, Lodovico (1555-161~)), dann seine Nellen Annibale (1560 

bis 160~)) und Agostino (1558-1601) schufen die Schule; der Letztere haupt

siichlich durch seine Kupferstiche, aber Annibale war es als Malcr, der dem 

neuen Stile zur Herrschaft Uber Italien verhalf. Die Caracci's bcgannen mit 

einer gewisscn GrUndlichkeit der Studien, zugleich mit clem Voranstellen des 

Selbsterworbenen, gegcnUber dem einseitigen Entlehnen der vorigen Periode. 

Annibale Caracci lcgte sich mit Gluck auf das Charakteristische. ,,·ie 

scine Genrefiguren beweisen; doch drtingtc ihn dic Monumentalmalerei o\U f 

eine gewisse Allgemeinheit, auf Stilisirung der Korperbildung und Gewandung 

hin. Ein Hauptwerk des Annibale ist die Gallerie im Pal. Farncse Zll 

Rom, mit der Darstcllung mytholo~ischer Stotle. 

Die Caracci's habcn indess kein OelgemHldc hinterlassen, wclches die 

klare Tide und den festlichen Glanz eincs guten V cnetianers hattc. Die 

Schatten ihrer Bilder sind dumpf, die FleischWne von einem schmutzigen 

Braun. Dic Fresken des Annibale im Pal. F arnese sind vielleicht seine besten 

koloristischen Leistungen. In der Eintheilung seiner Darstellung in Historien 

und dekorirende Bestandtheile, letztere theils steinfarbene Atlanten, theils treff-
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liche sitzende Aktfiguren, theils Putten, Maskcn, FruchtschnUrc, bronzefarbcne 

Medaillons u. a. zeigt er sich unter dem EinHusse der Gewolbmalerei Michel

angelo's in der Sistina; abcr cr weiss diese Elemente mit musterhafter Frei

hcit zu gebrauchen. Nur durch diese Abstufungen nach Gegenstiinden \\·ar 

ein harmonisches Kolorit zu en'eichen und alle besseren Maler des 1/. Jahr

hunderts haben hier, wic zuerst an Michelangelo selbst, die Behandlung liJ1l1-

licher Aufgaben gclernt. ~ In Bologna, in dem Friesc des grossen Saals des 

Pal. Magnani, habcn die Caracci's ebenso vortrctrlich dekorirende Figurcl1 

angebracht; sitzende steinbrbene Atlanten, geneckt yon naturhubenen Putten, 

begleitet von jc zwei bronzefarbcncn Nebenfiguren in halber Grossc. Die best

kolorirten Fresken des LodO\'ico und seiner Sd1llle, \Vie man nur aus den 

\\'enigen erhaltenen Resten schliessen kann, befanden sich in der achtseitigen 

Halle, wekhe den kleinen Hof des Klosters bei S. Michele in bosco umgiebt. 

Die Caracci's be\Vahren sich et\\'as Architektonisches auch in der Kom

position ihrer Tafelbilder. Lodovico's Transfiguration in der Pinac. yon 

Bologna und dic Himmelfahrt Christi am Hochaltar yon S. Christina Zll 

Bologna werden erst durch dieses Element recht geniessbar. Annibale's 

Madonna in einer Nische, an deren Postament Johannes der Eyangelist un,i 

die heilige Katharina lehnen, ist in demselben Falle. - Die beiden grossen 

Bilder in der Gallerie yon Parma, ehemals Seitenbilder einer Assunta, yon 

Lodoy. Caracci, yerdanken der symmetrischen Anordnung ihre hohe \Virkung; 

besOllders das eine, die Grabtragung der Maria, bei wekher das Pathos yon 

der strengen Anordnung wohlthucnd gedlimpft ,,·ird. lmmerhin fehlt die 

Poesie der Grundauffassung und das Individuelle der Einzelformen, ,,·ie bei 

der Geburt des Johannes in der PinaL. yon Bologna, oder in den Bildern des 

LodO\·iw und Agostino in S. Bartholomeo di Reno zu Bologna, Anbctung 

der Hirten, Besdmcidung und Darstellung im Tempel. 

Das Pathologische der F olgezeit, der krasse naturalistische Ausdruck des 

Schmerzes, ist bei den Caracci's noch ausgeschlossen, man bemerkt dies in. 

dcn Bildern, wekhe die Madonna mit dem Leidmam Christi auf den Knieen 

darstellen von Lodoy. im Pal. Corsini zu Rom, yon Annibale im Pal. Doria Zll 

Rom und im Museum zu Neapel. Eine Grabtragung yon Annibale in dcr 

Gallerie zu Parma ist aus einer Zeit, da er schon ganz dem Correggio folgte. 

Auch die Ceremonienbilder haben bereits die Caracci's in die heiligen 

Geschichten eingefUhrt. Das Deckenbild der Sakristei yon Pietro zu Bologna 

von Lodoy. Caracci stellt einen Kondolenzbesuch slimmtlicher Apostel bei 

del' trauernden Madonna vor, St. Petrus als Sprecher kllieet und trocknet sich 

mit dem Schnupftuche die Thranen abo In einem anderen Bilde des Lodovico 

~tellt St. Dominicus den heiligen Franz dem heiligen Carmeliter Thomas vor, 
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ganz 1m Weltsinne aufgefasst. In einem Bilde des Lodovico 111 der Pinac. 

yon Bologna bekommt St. Antonius yon Padua das Christuskind gar nicht 

mehr auf die Arme, es wird ihm nur zum Handkusse gereicht. 

Von den Assunten des Agostino und Annibale Caracci in der Pinac. zu 

Bologna ist die des Ersteren wieder ein bedeutendes Beispiel von der Ver

wirklichung des Uebersinnlichen. Das «Aufwiirts) wird durch schiefes Liegen 

auf einer schanen Engelgruppe yeranschaulicht. Lodovico giebt in seinem 

Glorienbilde «il paradiso» in S. Paolo zu Bologna ein vollstandiges Engel

concert in der Art des Correggio und doch wesentlich von ihm verschieden, 

denn Correggio's Engel haben keine Zeit zum Musiciren. 

Correggio's Glorien werden das unvermeidliche Vorbild fUr die Kuppel

und Gewalbmalereien. Die Fresken des Lodov. Caracci in dem Bogen der 

Chornische des Doms von Piacenza sind in dieser Art. Diese jubelnden 

Engel, weIche BUcher halten und Blumen streuen, sind von grandiosem 

Leben und monumentalem Stil. 

In der mythologischen Malerei schufen die Caracci's ihr Hauptwerk im 

Pal. Farnese und gaben damit den Ton an. Die hier gegebenen idealen Formen 

sind tiichtig und konsequent, wenn auch ohne reine Grosse. Was sie in 

Bologna im Pal. Magnani und Pal. Fava von romischer Geschichte und der

gleichen gemalt haben, kommt dane ben kaum in Betrac9t. 1m Pal. del Giardino 

zu Parma sind noch bedeutende Fresken des Lodov. Caracci. 

Auch die Landschaft wurde von den Caracci's gepflegt. Annibale giebt 

der Landschaft und der Staffage gleichen Raum, wie in mehreren Halbrund

bildern mit Geschichten der heiligen Jungfrau im Pal. Doria. Ebenda, eine 

kleine heilige Magdalena, eine andere im Pal. Pallavicini zu Genua. Von den 

librigen Caracci's befinden sich drei Bilder aus Tasso bei Camucini in Rom. 
Von. Agostino, eine F elslandschaft mit Badenden in Gouasch im Pal. Pitti. 

Von anderen italienischen Schulen ist keine ganz von der bolognesischen 

Einwirkung frei geblieben. Aus der niederlandischen Schule gehort Ercole 

Procaccini hierher; dann aus der Nachfolge der Procaccini: Giov. Batt. Crespi, 

genannt Cerano, dessen Sohn Daniele Crespi und Pamfilio, genannt Nuvalone 

aus Cremona. - Von Cerano, die Madonna del rosario in der Brera zu Mailand, 

in grossartig symmetrischer Anordnung. 

In Ferrara malte Carlo Bonone (1569-1632) in der Weise der Caracci's, 

aber mit einem hohen Schanheitsgeflihl, nach dem ursprUnglichen Vorbilde 

der Schule Correggio's. Zu den frtihen mit hoherer Anstrengung gemalten 

Glorien gehort Bonone's schone Halbkuppel in S. Maria in Vado zu Ferrara, 

mit anbetenden Patriarch en und Propheten. Ein eigenthUmliches Glorienbild 

yon demselben ist das Altarbild in S. Benedetto zu Ferrara. Del' auferstandenc 
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Christus wird von neun auf Wolken um ihn gruppirten benediktinischen 

Heiligen angebetet. Es ist eine Verklarung der santa conversazione. Eine 

Hochzeit von Can a von Bonone im Ateneo zu Ferrara ist ein grosses Genre

bild, ohne Hervorhebung des Wunders. 

Die ftorentinische Schule hat eben falls die Ein\\'irkung von Bologna 

ert~lhren; obgleich sie sich von den Ubrigen gleichzeitigen Schulen durch 

UberfUllte Kompositionen, buntes Kolorit, abel' auch durch die Venneidung 

des Ubertriebenen Aft'ekts unterscheidet. - Alessandro Allori (1535-1607), 

der Neffe Bronzino's, bildet den Uebergang zu der neuen Richtung. Von ihm, 

in S. Spirito zu Florenz die Ehebrecherin, in der Sakristei ein Heiliger Kranke 

heilend, im Chor der Annunziata Marili Geburt (IG02), in S. Niccolo das 

Opfer Abrahams. - In seinem grossen Bilde des Abendmahls, in der Akademie 

zu Florenz, ist Aless. Allori bereits ein Naturalist, dassclbe konnte cin profancs 

Gastmahl darstellen. Auch das falschc Uebertragen dcs Ccremoniellen auf 

den heiligen Geschichten hat Allori in sciner Kronung Maria's, auf dem Hoch

altar in agli Angeli bei dcn Camaldulensern in Florcnz; hier hisst Maria dcm 

Christuskinde ganz ergeben die Hand. 

Bernardino Poccetti (Iip--1612) ist neben Santo di Tito ein Haupt

unternehmel' del' Lunettenfresken in den ftorentinischen Klosterhofen, welche 

meist Stoffe aus der Heiligenlegende behandeln. So, im Chiostro von 

S. Marco, im ersten Hofe bei den Camaldulensern agli Angeli, im ersten Hote 

bei del' Annunziata nul' theilweise von ihm, im Chiostro grande del' hinterste 

Hot' link~ ebenfalls theilweise von ihm, dann die grossen Wandfresken im 

Hote del' Confraternita di S. Pietro martire. Alle diese Malereien zeichnen 

sich weniger durch gelungene Komposition aus, sondern mehr durch das 

Natiirliche und Aft'ektlose und geben fUr die Nachfolger ein Vorbild. - Ausser

dem sind Bilder von Poccetti im Saal des jetzigen Hotel's <,des ils britanniques>, 

in Florenz und eine Assunta in S. Felicita, als Altarbild . 

.I ac. Ligozzi, Florentinel', hat einen Hauptantheil an den LUnetten im 

Chiostro von Ognisanti. Von ihm, in S. Croce in Florenz, Cap. Salviati, 

die Marter des heiligen Laurentius, in S. M. Novella dic Erweckung cines 

Kindes . 

.lac. (Chimenti) da Empoli (1554-1640) ist hervorragend in der 

Individualisirung, wenn auch nicht in der Komposition. Von ihm bet1ndcn 

sich Malereien im vorderen Saale des Pal. Buonarroti in Florenz. 1m Qucr

schill von S. Domenico zu Pistoga ein S. Carlo Borromeo als Wundcrthatcr, 

umgeben von Mitgliedern des Hauscs Rospigliosi, dann Malereien im Chor 

des Doms zu Pisa, eine Madonna mit Heiligen in S. Lucia (k' Magnoli in 

Florenz u. a. m. 
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Lodo\'ico Card i, gen. Cigoli (155g-1613) ist der vorzliglichste Meister 

der tlorentinischen Schule dieser Zeit, als Kolorist und Zeichner gleich \'or

treftlich. Christi Einzug in Jerusalem, Altarbild in S. Croce in Florenz, von 

ihm und die heilige Dreit~lltigkeit am Eingange ins linke QuerschifI von 

S. Croce. Als Martyrienmaler stimmt er indess in den aufgekommenen 

Naturalismus ein, seine Marter des heiligen Stephanus in den Uffizien in 

Florenz lasst den Heiligen bereits mit Steinen bewerfen und mit Fusstritten 

misshandeln, in Gegenwart pharisliisch ruhiger Zuschauer. Auch ein Alfekt

bild, St. Franz im Gebet, im Pal. Pitti und den Uffizien, ist von ihm und zeigt 

cine wenig erhabene Auffassung. 

In der Schule der Caracci's bildeten sich eine Anzahl hochst talentvoller 

Nachfolger. Schon an den Malereien der berlihmten Gallerie des Pal. Farnese 

in Rom, in den erst en Jahren des 17 . .Tahrhunderts ausgeflihrt, waren neben 

Annibale Caracci, seinem Bruder Agostino und seinem Neffen Luigi, <lIs die 

besten SchUler: Domenichino, Lanfranco und Guido Reni beschuftigt. Wenn 

die Gallerie der Farnesina in Absicht auf ihren malerischen Schmuck die 

erst<! genannt zu werden Yerdient, so ist die Gallerie Farnese unbestritten die 

zweite im Range. Hier' sind am Gewolbe mythologische Vorgunge aus Ovid 

und Virgil gemalt, in der Mitte der Triumph des Bacchus und der Ariadne. 

Die Arbeit erforderte acht Jahre und wurde vom Kardinal Odoardo Farnese 

mit der lacherlich geringen Summe von 500 Goldthalern bezahlt. Annibale 

starb bald darauf (I 60g), moglicherweise aus Aerger Uber diesen Misserfolg. 

1m Pal. Matteo di Giove in Rom wurde gegen 1602 cine iihnliche Arbeit, die 

Ausmalung del' Gewolbe der Siile al fresco, von den SchUlern der Caraccis: 

Albani, Lanfranco und Domenichino unternommen. 

Francesco Albani (1578-1660) hat die mythoIogischen Fresken in 
einem Saale des Pal. Verospi, jetzt Torlonia, neben Pal. Chigi in Rom, 

gemalt. Sie sind ein bedeutender Nachklang del' farnesischen Gallerie, abel' 

zeigen auch \Vie diese den Mangel einer durchgreifenden Individualisirung. 

In der Behandlung des Mythologischen hat Alballi von Domenichino gelernt 

(Fig. 92). Seine vier Rundbilder del' Elemente im Pal. Borghese haben die 

koketteste Lieblichkeit del' BologneseI'. HUbsche Putten von ihm, am Gewolbe 

der Chornische in S. M. della pace zu Rom.' In den Kirchenbildern des 

Albani findet sich das Leidenschaftliche der Schule ausgedrUckt. In einem 

seiner schonsten Bilder, der « Verkundigung», auf dem Altar von S. Bartolommeo 

a Porta zu Bologna, hat der Engel Gabriel diesen Zug. - In dem Bilde der 

Madonna di Galliera zu Bologna giebt Albani dem Christuskinde eine Vor

ahnung der Passion, indem er dasselbe effektvoll nach den Marterinstrumenten 

emporblicken Iii sst, mit denen die Engel einherschweben. Unterhalb der Stufen 
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Maria und Jost:ph, ganz oben Gottyater, bekUmmert und gefasst. Die Emptin

dung geht hier schon ins ungesund Sentimentale. - In der grossen Taufe 

Christi in der Pinac. yon Bologna sind die Engel sehr wohlerzogen und 

dienstfertig, in weltlicher Auffassung. 

Guido Reni (1575-1642), ein grosserMeister der bolognesischen Schule, 

ist der beste Charakteristiker und d.er grosste Kolorist d.erselben. Seine 

Einzelfigur des S. Andrea Corsini in der Pinac. yon Bologna ist in der 

Delikatesse der Tone unUbertroffen. (juido erhlilt sich am selbststtindigsten 
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und erreicht oft einen hohen Grad \"on Schonheit. Von seinen Fresken \Yird 

die Aurora im Casino des Pal. Rospigliosi in Rom um ihres harmonischen 

Kolorits willen bewundert, aber die grosste Farbenwirkung Ubt \Vohl die 

Glorie des S. Dominicus in der Halbkuppcl der Kapelle des Heiligen zu 

S. Domenico in Bologna. 

Die Aurora kann man als das yollkommenste Gemalde der letzten beiden 

Jahrhunderte bezeichncn, wcnigstens ist die Gestalt dcr Aurora fUr sich yon 

lI11Yergleichlichcr Schonheit, der Apollo und die Horen sind nicht mit dieser 

zu yergleichen (Fig. 93). 

Das einfach Grosse im Bau der Gruppen und ·in der Auffassung der 

Einzcltiguren hat noch Guido Reni am meisten bewahrt. Seine Madonna 

della Pieti. in der Pinac. \"on Bologna ist deshalb yon gewaltiger \\Tirkllng. 

Ebenso ist es mit der ebenda betindlichen Kreuzigung, wdche durch das 

Architektonische der Komposition erst ihre ausnahmsweise Stellung erhlilt. 

Ein anderer Crucitixus Guido's \"on Bedeutung ist in der Gallerie yon Modma. 

Seine Assunta in Mlinchen, die heilige Dreieilligkeit auf dem Hochaltar yon 

S. Trinittl dc' pellegrini in Rom sind hierzu weitere Bdlige, sdbst die 

Caritas in der Pinac. \"on Bologna. In den damals hautigcll Martyrien hlilt 

Guido eillzig Mass in scinem (,bethlehcmitischen Killdermord» in der Pinac. yon 

Bologna. Er hat das eigentliche Abschlachtcn nicht dargestdlt und in den 

Hcnkern den Ausdruck der bestialischen Wildhcit vermieden, auch dllrch das 

UnterdrUcken der Grimasse des Schreiens hat er das Gr1issliche ZU1ll Tra

gischen erhoben. Das Werk ist denn auch \Yohl die yollkommenste pathetische 

Komposition des lahrhunderts. 

Eine EigenthUmlichkeit der Zeit ist, dass der Seelenausdruck \"or den 

erzahlenden Momenten den Vorzug erhalt. Einzelne Halbtiguren mlissen oft 

zum Ausdrucke dieses gcstcigerten Affekts dienen. Der Christuskopf wird 

jetzt gewohnlich als Ecce homo, als der Dornengekronte gemalt. Guido's 

Bild im Pal. Corsini zu Rom, seine Kreidezeichnung in der Pinac. zu Bologna, 

zeigen diese Auffassung des Christuskopfes; das Motiv stammt schon von 

Correggio, wird aber erhabener und tiefsinniger wiedcrgegeben. Zli den 

ekstatischell Figuren gehort auch seill «relliger Petrus» im Pal. Pitti. Sein 

S. Michael in der Concezione zu Rom ist be~Uhmt, steht aber doch tid unter 

der von Rafael geschaffenen Figur gleichen Inhalts. 

Guido's Madonnenbilder sind sehr ungleich, eine yorzUgliche Madonna 

mit dem schlafenden Christkinde im Quirinal, eine hcilige Familie im Pal. 

Spinola zu Genua, eine seiner wichtigsten Madonnen, in der Brera zu Mailand, 

hat keine Spur mehr von edler Naivitat. Die blissende Magdalena ist einer 

der von Guido oft wiederholtcl1 StoRe. Die YOI1 ihm im Louvre betindlichc 
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hat die ZUge der Niobe und ekstatiseh gen Himmel geriehtete Augen, aber 

der rein kirehliehl: A usdruek ist verfehlt. 

Zu den Visionsbildern mit Untensichten gehort Guido's Bild des Pest

gellibdes in lkr Pinac. yon Bologna, in dessl:n unterem Theile sieben Heilige 

knieen, wtihrend oben die Ma(\onna schwebt. Eine Himmelfahrt Mariae, als 

Altarbild in S. Ambrogio ZLl Genua, in kolossalem Massstabe gemalt. Das 

Engelkonzert, ein Glorienbild in S. Gregorio in Rom, in einer Kapelle rechts, 

bringt einm heiterl:n naivl:n Eindruck hervor durch die ohne Pathos gemalten 

schanen jugendlichen Gestalten. In der Glorie des heiligen Dominicus, in 

der Halbkuppel der Kapelle lks Heiligen zu Bologna, rich ten die Engel nur 

einen Blick nach oben, allein gatE grandios mit dem yon Engeln ausgc

spannten schwarzen Mantel schwebt der Heilige zu Christus und Maria empor. 

Von alttestamcntlichcn Historien hat Guido einc edle d udith» gemalt 

i 111 Pal. Adorno zu Genua, eine ,< T ochter des Herodes·) im Pal. Corsini zu 

Rom knit und pOll1phaft und <.David bl:siegt den Goliath) im Louvre. 

Guido Reni hattc wieder angefangen nach den Antikcn zu studiren, 

namentlich nach den Niobiden, aber gleichzeitig konnte er sich von einer 

Uppigm Bildung seiner weiblichen Karper nieht frcihaIten. Seine nach 

ll1ythologischen Stollen gemalten Bilder sind ohne eigentliches Leben. Die 

Nausiea ill1 Museum von Neapel ist gleichgliltig; die Entflihrung der Helena 

im Pal. Spada ebenso kUhl; aber ein vortreftiiches Bild dieser Art, «Nymphe 

mit cinem Helden" von ihm betindet sich in den Uftizien. 1m Louvre, von 

Guido, cin Herkules die lerntiische Schlange besiegend, grosse Akttigur mit 

mtichtiger Muskulatur, noch in Nacilahmung des Caravaggio und mit dem 

rothliehen Kolorit seiner ersten Zeit, dann der Kampf des Herkules mit dem 

Achelous und Herkules auf dem Scheiterhaufen aus scincr frUhesten Zeit. 

Domenichino (eigcntlich Domenico Zampieri, t58t-1G4t) folgt der 

bolognesischen Schule, abcr mit grasserer Ge\\'issenhaftigkeit in der Zeichnung 

LInd einem angeborenen Sehonheitssinn. Sein Kolorit ist sehr wechselnd. Seine 

Fresken in S. Andrea della Valle zu Rom, dil: Pcndentifs mit den Evangelisten, 

das Chorgewolbe mit den Geschichten des beiligen Andreas und die allegorisehen 

Figuren mogen \\'obl sein Bestes sein. Seine \\'andfresken in der Cticilien

kapelle in S. Luigo de' Francesi zu Rom, auch die Freskohistorien zu Grotta

ferrata in dcr Kapelle des heiligen Nilus sind herrliche Bilder. Seine Engel 

sind \,on Correggio inspirirt, wie man in dem grossen Bilde der Madonna 

mit Heiligen in der Brera zu Mailand bemerken kann. 

Domenichino's detzte Kommunion des heiligen Hieronymus», in der 

Gallerie des Vatikans, ist vorziiglich in dem genauen Ab\\'iegen der Gruppen 

gegeneinander; so dass Bewegung und Rube, Ornat und freie Gewandung 
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glei..:hmtissig vt.:rtht.:ilt sind, ausst.:rdt.:m ist dit.: Gestalt des Heiligen, obgki..:h 

ganz in die PieHit und Anda..:ht der Seinigen eingebeltt.:t, do..:h fUr den An

bli..:k ganz frci gehaltt.:n. ,<Die heilige Oi..:ilie" im LOLlvrt.:, mit t.:il1t.:l' Art 

Fig. 94. Dn111cIlichino, Del' Arostel Johanlles. 

Turban bedeckt. Die Heilige singt und begleitet si..:h auf dem Bass, e1l1 

kleiner Engel hult vor ihr ein Notenblatt, das sic ni..:ht betra..:htt.:t, denl1 sit.: 

hat die Augen gen Himmel geri..:htet. 

In den MartYl'ienbildern ubers..:hreitet Domt.:ni..:ilino bt.:reits das Mass 
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lies Zuliissigen, bemerkbar in seinelll (j'Uhen Fresko, der Marter des heiligen 

Andreas, in der mittleren Kapdle bei S. Gregorio in Rom. Er malt bereits 

die Martcrbank und bedarf jener Zuschauer, wdche ihre Herkunft aus Rafael's 

Stanzenbildern wenig verleugnen. In seiner Marter S. Sebastian's, im Chor 

yon S. Maria degli angdi zu Rom, llisst er sogar Reiter gegen die Zuschauer 

ansprengen und zersplittert damit das ganze Interesse. Seine Marterbilder in 

ller Pinakothek zu Bologna sind roh aufgefasst. In del' Marter del' heiligen 

Agnes stiI11l11t die Erdokhung auf dem Holzstosse schkcht zu den oben 

musizirenden Engdgruppen. Von Domenichino aus verbreiten sich dann 

diese Motive Liber die meisten \Verke seiner Nachfolger. - Den Ausdruck 

Uberirdischen Sehnens, del' jetzt hUufiger Yorkol11mt, findet man in seinen 

Sibyllen. 

In den Kuppel- und GewUlbmalereien hat Domenichino bedeutendes 

geleistet. Die schon ennilmten vier EYangelisten in der Kuppd yon S. Andrea 

della Valle Ubertrelfen an Grossartigkeit die V orbiider in Parma. In Fig. <14 

ist eins der bekanntesten Apostdhillkr des Domenichino \\'iedergegd'en. 

Seine aIkgorischen Figuren der Pendentir~ von S. Carlo il catinari in I\om 

lassen gleichgLiltiger; in den Pendentifs des Tesoro im Dom Zll Neapclmischte 

er in nicht Zll rechtfertigender Vv' eise Alkgorisches, Historisches und Lleber

liefertes durcheinander. 

Die alttestamentlichen Historim sind das Schwiichste bei Domenichino. 

Vier (hale al fresco gemalt, in S. Sih-estro a monte cavallo zu I\om, das 

Paradies im Kasino Rospigliosi, der SLindenfall im Pal. Barberini, aber alles ohne 

eigene Erfindung. 

Dagegen hat Domenichino ein yorzLigliches mythologisches Rild gemalt, 

die schiessenden und badenden Nymphen il1l Pal. Borghese zu Rom, mit 

herrlichen Motiven von echt idyllischelll Charakter; dann die Fresken der 

Villa Aldobrandini bei Frascati mit grossartiger Landschaft. Die Deckenfresken 

iill Hauptsaal des Pal. Costaguti in H01ll enthalten eine ungl Uckliche Allegoric; 

del' Got! der Zeit hilft del' \Vahrheit sich zum Sonncngolt ZLl erheben, aber 

die Formen sind gewissenhaft und sch(in geflihlt. 

Domenichino hat utter historische Llnd romantische Motiye gemalt, da-

mals selten in der italienischen Makrei. 1m Lou\Te befindet sich yon ibm 

,I~inaldo und Armide). Rinaldo sitzt zu den Fnssen der Zauberin unci der 

liarten ist mit aHem feenhaftel1 Zubehiir dargestellt, ebenda "Erminia hei den 

Hirtel1-) und cTimodes vor AkxClnder gdlihrt,). \Vie schon erwlilmt, hal 

Domenichino auch schiine Landschaften gemaIt, cine mit Badenden im Pal. 

Torigiani zu Florenz, z\yei stark geschWlirzte in den U flizien, dann die Fresken 

im Kasino der Villa Ludoyisi. 
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Gio\,. Francesco Barbieri, genannt Gu<.:rcino, geboren 1590 zu 

Cento, stirbt 1666, war nur kurze Zeit in der Schule der Caracci's, sein<.: 

SpezialiHit ist ein energischer Realismus. Aus seinem Realismus heben sich 

aber einige kostliche Gestalten von edler Bildung ab: «die Hagar» in der 

Brera zu Mailand, "die Vermahlung der heiligen Katharina» in der Gallerie 

zu Modena und die «Cleopatra» im Pal. Brignole zu Genua. Guercino's 

Kolorit ist bisweilen venetianisch klar bis in aile Tiefen, geht aber mitunter 

in ein dumpfes Braun liber. Gut ist die Farbe in dem grossen Bilde der 

heiligen Petronilla in cler Gallerie des Kapitols und im «Tod der Dido,) im 

Pal. Spada ZlI Rom. Ebenso zeigen seine Fresken im Kasino der Villa Ludo

visi ein energisches Kolorit; im Erdgeschoss die Aurora, im Obergeschoss die 

Fama. Nicht minder vortretnich sind die Propheten und Sibyllen in der 

Kuppel des Doms von Piacenza, nebst den Allegorien der Pendentifs. 

Eine grosse Wirkung bei "oenig edlen Formen zeigt sein Bild einer 

Madonna mit Heiligen im Pal. Brignola zu Genua. Eine Scene nach der 

Auferstehung, den (cLll1gHiubigen Thomas», in der Galleri<.: des Vatikans, hat 

Guercino ganz naturalistisch ver\Vildert gemalt. In den Martyrien ist Guercino 

weniger roh als Domenichino. \vie dies ein Hauptbild von ihm, «die Marter 

des heiligen Petrus», in der Gallerie von Modena, zeigt; ebenso eine Marter 

des heiligen Laurentius im Dom zu Ferrara, im Querschiff rechts. In den 

Bildern des Ausdrucks sehnsUchtiger Inbrunst und ekstatischer Andacht hat 

Guercino sein Kontingent in den Halbtiguren der Sibyllen gestellt. Auch an 

profanen Figuren kommt derselbe Allsdruck Yor, \Vie in der «.Judith» im Pal. 

Spada zu Rom. Von ganzen Figuren ist sein heiliger Sebastian im Pal. Pitti 

ein hierher gehoriges Bild. Betende Heilige in grosser RUhrung, wovon d<.:r 

«reuige Petrus> im Museum Zll Neapel, sogar mit dem Schnupftuch, ein Bei

spid. Die Madonna mit den beiden betenden KanhuLls<.:rn in der Pinakoth<.:k 

ZLl Bologna hat den Vorzug einfach<.:r Innigkeit und ist eines seiner liebens

wUrdigsten Werke. Die vollkommene Weltentsagung giebt dem Orci<.:n der 

Karthauser einen eigenen Typus der feierlichen, ruhigen Andacht. 

Die eigentliche Ekstasenmalerei entsteht, indem der Heilige unten der 

Ohnmacht nah, oben eine Glorie mit Engeln als Helfer und Zuschauer dar

gestellt wird. Die Legende des heiligen Franz enthHlt einen Moment, der die 

hochste ekstatische Aufr<.:gung yoraussetzt und der in der Kunst oft dargestellt 

ist, den Emphl11g der Wundmale. Guercino in seinem Bilde (,aile Stimate> 

zu Ferrara, Hauptaltar, hat es verstanden, Schmerz, Entzlick<.:n und Hingebung 

in Eins fiiessen zu lassen, in einer frliher nicht erreicht<.:n Voll<.:ndung. Auch 

die W olken"oirklichkeit mit den Untensichten der Engelschaaren \,"ird von 

GuercinQ in der Einkleidung des «Wilhelm von Aquitanien» und in seinem 
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«Begrabniss der heiligen Petronella') in der Gallerie des Kapitols dargestellt. 

N ur haben die beiden meisterlich behandelten Bilder den Uebelstand, dass 

die himmlische Gruppe ausser Verbindung mit der irdischen bleibt und doch 

derselben riiumlich drUckend zu nahe steht. Es ist die Vertauschung der 

«santa cOlwersazione·) gegen ein momentanes Geschehen. 

Die Figuren aus dem alten Testamente yon Guercino fallen durch den 

Naturalismus ihrer Darstellung mit den Profanbildern zusammen. Ahasver und 

Esther bei Camuccini sind gleichgUltig, aber vorzUglich ist die schon genannte 

"Hagan) und sein «Salomo mit der Konigin yon Saba,) im Querschitr yon 

S. Croce in Piacenza. 

Ausser den schon genannten guten mythologischen Fresken der Villa 

Ludoyisi hat Guercino eine Anzahl Historienbilder yon meist geringer Wir

kung gemalt; Mutius Scaeyola im Pal. Palhwicini in Genua und die schon 

erw1ihnte durch die Kraft der Farbe sich auszeichnende "Dido auf dcm 

Scheiterhaufen». 

Gioy. Lanfranco (1581-Ili47), e111 SchUler del' Caracci's, macht bereits 

den LJebergang zu der auf den Gesammtetfekt gerichteten Dekorationsmalerei 

des Pietro da Cortona. Lanfranco ist als eigentlicher Ekstasenmaler zugleich 

ein Vorlaufer des Bernini, \Vic seine S. Margherita da Cortona im Palast Pitti 

zeigt. Lanfranco benutzte gelegentlich auch die MotiYe des Domenichino, wie 

an seinen Pendentifs del' Kuppel von Gesll nuoyo in Neapel und den in 

S. S. Apostoli daselbst gemalten zu bemerken ist. In S. S. Apostoli sind allch 

die Malereien def Decke und der «Teich yon Bethesda» Uber dem Portal yon 

ihm. Sonst zeichnet er sich dUfch ein unbeklimmertes Improvisiren elUS, wie 

an den Gewolben und \VandlUnetten in S. Martino zu Neapel und in del' 

Kuppel von S. Andrea della Valle Zll Rom. 

Giac. Cavedone (1577 - IliGo) ist ebenfalls ein SchUler der Caracci's. 

Von ihm, die Anbetung del' Hirten in S. Paolo in Bologna, dritte Kapdle 

rechts, sehr ordinar, wenn auch tUchtig gemalt. Auch in den Ekstasenbildern 

hat Cavedone etwas geleistet. Ein schones Bild von ihm bet1ndet sich in del' 

Pinakothek yon Bologna, eine Madonna auf Wolken, das Christllskind den 

unten knieendeu Heiligen zeigend. 

Alessandro Tiarini (1577- 1(58) gehort in diesclbe Schule. Eine 

Geburt Christi von ihm, in S. Salvatore Zll Bologna. Das Idyllische ist gauz 

verschwunden und macht einem deklamatorischen Pathos Platz. Tiarini gehort 

zu denen, wclche das Afl'ektreiche und Bewegte nach Kraften hervorhebcn; seine 

«BeIebung eines Knaben durch den heiligeu Dominicus», in S. Domenico zu 

Bologna, enthalt aIle Grade der Verehrung und Anbetung. Ein gewisser vor

nehmer Hofton dringt bei ihm in die heiligen Geschichten ein. Auf einem Bilde 
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Tiarini's, "die VermHhlung der heiligen Catharina», sieht man Putten als Lakaien 

ausserhalb der Scene wartend, der heilige Joseph schwatzt inzwischen draussen 

mit den drei kleinen Dienstboten, welche das Rad der heiligen Katharina, den 

Drachen der heiligen Margaretha und das Thurmchen der heiligen Barbara 

zu hUten haben. 

Bei Lionello Spada (1576-1621), aus der Schule der Caracci's, hat die 

naturalistische Seite die Ob€rhand. Sein Hauptwerk, "S. Domenicus, die ketze

rischen Bucher verbrennend'> in S. Domenico zu Bologna, zeigt ein Husserlich 

leidenschaftliches Thun, des sen Entwickelung in Gruppen und Fm'ben das 

Beste ist, was einem entschiedenen Naturalisten gelingen mochte. Sein «Mord 

Abels» im Museum zu Neapel ist ganz henkermilssig behandelt. Spada hat 

aueh Genrescenen gemalt, ein grosses Bild mit Zigeunern in der Gallerie von 

Modena; hier und in der Gallerie von Parma das Meiste von ihm. 

Bart 0 I. S chi don e von Modena U 1(15), noch einer del' Caraecisten, 

hat sich abel' an fangs besonders naeh Correggio gebildet. Sein heiliger Sebastian 

dessen ':Vunden von Zigeunern besehaut werden, im Museum von Neapel, ist 

eine prlichtige Aktfigur. Mehreres von ihm in der Gallerie von Parma. 

Die naturalistische Sehule im engeren Sinne, gewissermassen der moderne 

Naturalismus, \\'urde von Michelangelo Amerighi da Caravaggio (I569bis 

160q) begrUndet. Er ist der frUhste Naturalist und zugleieh einer der rucksichts

losesten, welche das Idealisiren vcrabscheuen, bei denen das Charakteristisehe 

die Sehonheit ersetzen muss. Caravaggio besitzt ein grosses Talent fUr den Aus

druek des Leidensehaftliehen, ist aber sUdlieh ungenirt in der Wahl der Motive. 

Er hat indess Schule gemacht und seine SchUler ubertrcffen ihn zuweilen. 

Besonders ist Caravaggio einer der besten Koloristel1 und aueh naeh diesel' 

Riehtung von grossem Einfiusse auf die romisehe und noch mehr auf die 

neapolitanisehe Malerschule; indess tritt erst die lctztere seine yolle geistige 

Naehfolge an. Er liebt das gesehlosscne Licht, geht abcr doeh nieht auf die 

Poesic des Helldunkels ein, sein scharfes Kcllerlieht maeht den absiehtliehen 

Eindruek dcs Grellen und Unheimliehen. In seincn Gesehiehten des S. Mathaus 

in S. Luigi de Franeesi zu Rom ist dies wegen des ungunstigen Orts nieht 

leicht erkennbar, \\'ohl aber aus seinen anderen Werkcn. 

Caravaggio giebt die heiligen Gesehichtcn ganz so ordinilr, wic die 

Vorgange auf den Gassen der sUdliehen St1idtc. Scin Hauptziel bleibt immcr 

das Lcidenschaftliehe des Ausdrucks, worUbcr er aueh die Komposition \'er

nachlassigt, wie in seiner «Grablegung» in der Gallerie dcs Vatikans, einem 

der wiehtigsten und grundlichsten Bilder liieser Richtung zu bemerkcn. In 

seiner «Bekehrung des Paulus i), in einer Kapelle von S. M. del popolo in 

Rom, lasst er in roher Weise das Pferd fast das ganze Bild ausfUllen. Aueh 
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die Erziehung del' heiligen Jungfrau dlm:h die heilige Anna, im Palast Spada 

zu Rom, ist ganz gewohnlich und sogar hasslich dargestellt, del' biblische 

Vorgang wird mit barocken Zuthaten gegeben. Sein Bild im Pabst Doria zu 

Rom, «die Madonna mit dem Christkinde schlummernd», ist trotz des Violine 

spielenden Engels und des ein Notenblatt haltenden heiligen Josephs dennoch 

wieder einmal von wahrhaft erquickendem idyllischen Inhalt. Sein «Tod del' 

heiligen Jungfrau», im LouYre, giebt ein grossartiges Bild yon dramatischer 

und tiefer Wirkung; dagegen ist «die Entwohnung des Christkindes» im 

Palast Corsini yon derbster Auffassung und seine «Auferweckung des Lazarus», 

im Palast Brignole zu Genua, kann als eine bedeutende, wenn auch gemein 

naturalistische Leistung gelten. 

Caravaggio's «Medusa», in den Uftizien, im Moment del' Enthauptung 

dargestellt, gehort schon in die Klasse del' Ubertreibenden Marterbilder, aber cr 

giebt selbst das Grassliche ohne tieferen Ausdruck. Bei seinem «BegrUbniss 

des heiligen Stephan us», bei Camuccini in Rom. sucht er durch naturwahrc 

Darstellung des unterlaufenen Bluts Grauen zu erregen, ebenso in seiner 

anfangs erwiihnten Marter des heiligen Mathiius in einer Kapelle yon S. Luigi 

in Rom. - Seine «heilige Familie'> im Palast Borghese UbertrHgt den ein

rachen Vorgang derb naturalistisch in die damals beliebte Zigeunerwclt. 

In der Genremalerei ist Caravaggio del' Schopfer einer neuen Gattung, 

welche dann bei den Naturalisten seiner Schule die grosste Pticge tindet. Er 

selbst malt mit Vorliebe lebensgrosse Halbtigurenbilder mit unheimlich 

witzi~em oder schrecklich dramatischem Inhalt, auf schlichtem dunkeln Grunde. 

Weltbekannt sind seine «Spieler» im Palast Sciarra in Rom, seine "Wahrsagerin» 

in der Gallerie des Kapitols und seine «heiden Trinker» in der Gallerie von 

Modena. Das Portrat Alot de Vignacourt's, des Grossmeisters des Maltheser

ordens im Louvre; ebenda sein <Concert·>, sind Bilder yon energischer \\'ahr

heit und eigenthUmlicher Macht. 

Von der tiorentinischen Schule sind noch die Zeitgenossen del' V origen 

nachzutragen. weJche der lilteren Richtung entstammen, aber bereits eine 

starkere Einwirkung der holognesischen Malerschule erfahren haben. - Ant. 

Biliverti, ein SchUler des Cigoli, malt die grosse Vermlihlung del' heiligen 

Katharina sammt Seitenbildern im Chor der Annunziata. In seinen alttestn

mentarischen Geschichten, der Susanna im Palast Barberini zu Rom, dem Joseph 

mit del' Frau des Potiphar in den Uftizien ist Biliverti schon ganz \'erwelt

licht. - Andere SchUler des Cigoli, wie Domenico Chresti genannt Pasignano. 

Gregorio Pagani u. a. sind in mehreren Gallerien zu tinden. - Von Francesco 

Currado (670-1661) beflndet sich das Hauptwerk, die Madonna mit Engeln 

und Heiligen, im Chor von S. Frediano und Franz Xaver's Predigt in Indien 
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von demselben in S. Giovanino. - Von Christo foro Allori (1577 - 1621) ist 

bcsonders seine berlihmte Judith im Palast Pitti zu hemerken. Diese Judith 

des Allori ist eins der alttestamentlichen Bilder dieser Zeit, \\'elche yon der 

Bibel nur den Vorwand nehmen. Es ist eine Buhlerin mit schwimmenden 

Augen, sch\\'ellenden Lippen und em em bestimmten Fett zur Darstellung 

gekommen, w deren Erscheinung der prachtige Aufputz besonders gut 

stimmt. Eine blissende Magdalena von Allori im Palast Pitti gehort zu den 

att'ektvollsten Andachtsbildern. - Matteo Roselli (1578-1650) hat die Frcsken 

in der ersten Kapelle rechts in der Annunziata in Florenz gemalt und einen 

Theil der Llinetten im Chiostro. Seine geflilligsten Bilder sind im Palast 

Pitti. - Der SchUler Roselli's, Francesco Furini, bringt mit seiner raftinirt 

weichen Modellirung des Nackten ein nelles Element in die Schule. Er malt 

besonders seine weiblichen Aktfiguren in dieser Art. Von ihm im Palast Pini, 

die Schopfung der Eva, im Palast Capponi, Dm'id lind Abigail, im Palast 

Corsini, Aktfiguren und Mythologisches. - Giovanni Manozzi da San Giovanni 

(I ~~)O--Io3(j) erfahrt die Einwirkung der bolognesischen Schllle, besonders des 

Guercino, seines Altersgenossen, und lasst durch sein reiches Kolorit und durch 

seine bllihende Phantasie, \yelche sein entschlossenes, frisches Improvisiren 

beglinstigt, den Mangel einer hoheren AUIt'assung fast vergessen. Von ihm, die 

Allegorien im grossen unteren Saale des Palast Pitti, die Versuchung Christi 

im Refektorium der Badia bei Fiesole, die Geschichte des heiligen Andreas 

in einer Kapelle yon S. Croce, die Malereien der Kuppel von Ognisanti lind 

ein Theil der Llinetten des Chiostro. Ebenfalls yon ihm, die Freskofigur einer 

Caritas im Gange des linken Hots bei S. Maria la l1uoya; dann in Rom die 

Halbkuppel yon S. S. Quattro. Seine erwlihnten Allegorien im Saal des Palasl 

Pitti sind absurd im Gedankeninhalt, aber doch mit Liebe, Schonheitssinn unci 

Farbenglanz ausgeflihrt. Auch in der Genremalerei hat sich Giovanni vcr

sucht; ein derartiges Bild von ihm im Palast Pitti. 

Die Schule yon Siena vertrittin dieser Zeit Rutilio Manetti (1572-1693), 

welcher dem Guercino am meisten nahe kommt. Seine «Ruhe auf der Fluchl 

nach Aegypten», libel' dem Hochaltar yon S. Pietro in Castel vecchio zu Siena, 

bleibt hinter .;keiner der damaligen Leistungen wrUck. Allerdings hat er allch 

das libertrieben ausserlich Ceremonielle der Spateren, seine Ruhe auf der Flucht 

wird zu einer grossen Engelkur im Walde. 

Die Schule Caranggio's tindet eine Anzahl Vertreter, bei denen sHIllmllich 

die gemein lind cnergisch aufgedrlickte Leidenschaft den Grundton des Schaf

fens bildet. Die Franzosen Moyse Valentin lind Simon Vouet und als Nach

folger des Valentin, der Venetianer Carlo Sarazeni gehtiren zu diesl:n. - Simon 

Vouet's Werke sind bei dl:r ti"anzosischw Malerei erwahnt. - Moyse Valentin 
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(1600 - Ili32), hat ein schr farbigcs Kolorit. Von ihm, doseph als Traumdcutep), 

im Palast Borghese, die Enthauptung des THufers im Palast Sciarra, eine Judith 

im Palast Manfrin zu Venedig. Indess folgt Valentin in den Marterbildern dem 

Carayaggio nicht, in der Wiedergabc dcs GrHsslichcn. In der erw1ihntcn Ent

hauptung dcs Taufers tritt cin physiognomisches Interessc dafUr ein. - Carlo 

Sarazeni malt die Juno, wie sie mit den Fingern dem enthaupteten Argus dic 

Augen ausgrHbt, um sie auf ihren Pfau zu Ubertragen. Das gemcin natura

listischc Bild befindet sich i m Palast Doria in Rom. Von demselben die 

Geschichten des heiligen Bruno in der Anima zu Rom und del' Tod dcr 

Maria in S. M. della Scala. 

In Genua entwickelt sich keine cigene Schule, die Maler unterliegcn hicr 

frel1lden Eintilissen und jc nachdclll wcchsclt auch dcr Sti!. - Gioy. Batt. 

Paggi (1554-- I (27) hat dic Manier dcr gleichzeitigen FlorentineI'. Von ihm, 

einc Anbetung der Hinen in S. Pietro in Banchi unci eine V crklindigung im 

Dom. - Nur der jung yerstorbenc Pcllcgro Piola (Itio7-1li:W) hat einen eigen

thlimlichen, schonen Naturalismus entwickclt. Eine seiner Macionnen gehort 

zu den besten und liebenswUrdigsten der Naturalisten. Bilder von ihm, im 

Pal. Brignole und ein Puttenti'ies im Pal. Adorno zu Genua. 

d) Dekoration. 

Der beginnende Barockstil hatte sich noch mit einfacher kassettenartigcr 

Ornamentirung seiner Tonnengewolbe bcgnligt; doch bald riss die Decken

malerei alles mit sich fort und die Stuckatur l1lusste sich auf die Einrahl1lung 

der GCI1lHldc beschrHnken. Allerdings entfaltet sich an diescn Rahmungen oft 

ein grosser Reichthum und diesclbcn sind dann besser als die Bilder. In dcn 

Kirchen Neapcls sind UI1l llioo die Ge\\"olbe mcist in eineAnzahl Kassetten getheilt. 

welche mit historischen und allegorischen Bildern geflillt sind, \Vie im Gesu 

nuoyo. Va sari's Deckc, im grossen Saale des Pal. yecchio in Florenz. bietet 

frUber etwas Achnliches. Dann schaff! sich die Barockkunst bequemere grosse 

Cartouschen von geschwungenen Umrisstn und fUllt dieselbcn mit Bildern, 

wie in der Annunziata zu Genua. Auch jetzt noch such ten die Klinstler dem 

grossen, in der Sistina gegebenen Vorbilde, die \\"lmdersamt Abstufung yon 

tragenden, flillenden und kronenden Figuren, yon ruhigen Existenzbildern und 

bewegten Scenen abzugewinnen, \Vie tS Domenichino im Chor yon S. Andrea 

dclla Valle, Annib. Caracci in der Gallerie F arnese yersuchten. 1m Ganzen schliigt 

aber Correggio's yertlihrerisches Beispiel siegreich durch, man ge\\'ohnt sich, 

die Kuppeln mit jenen ganz in Untensicht gegebenen Glorien, Empyreen und 

Himmelfahrten anzufUllen. 



In Flon:nz yertritt Bernardo Barbatelli, genannt Po c ce tt i oder dell' 

F acciate, die malerische Dekoration in heryorragender Weise. Seine Arbeiten 

sind vielleicht die wichtigsten der eigentlichen Barockleistungen auf diesem 

Felde, reich an den schonsten Einzelmotiven. Die Deckenarabesken im ersten 

Gange der Uffizien sind mit viel Geist komponin, ebenso die Perlmutter-Inkrus

tationen der Tribuna daselbst, LI111 1581. Von Poccetti ist das mittiere Gewlilbe

feld, in der Vorhalle der Innocenti, ganz yortretflich in der Anordnlll1g, dann 

die Deckenfresken in der Sakraments- und St. Antoniuskapelle zu St. Marco, 

schliesslich die Halle des Seitenhofs links ill1 Pal. Pitti. Seine Malereien sin.l 

bisweilen mit Stuckatur gemischt. 

In Ferrara in S. Paolo und anderen Orten linden sich ll1ehrbch male

rische Dekorationen im Barockstil. 

In der frUher blUhenden Fa.;adenmalerei, die erst 111 den ersten .lahr

zehnten des 17 • .Tahrhllnderts mit dem Eintreten der berninischen Stilrichtllng 

ganz Yersch"'indet, lcistet Poccetti in Florenz noch das Beste, aber mehr in 

der Manier der Sgrafliti. Der beginnende Barockstil brachte dann phantastische 

Figuren, selbst historische Kompositionen in die Fa.;aden. - Die genLlesische 

Fa.;adenmalerei flillt mehr in die frUhere Zeit, nac'i1 dem Vorgange des Perin 

del Vaga. Hier sind es hauptslichlich grosse heroische lind allegorische Figuren, 

sdbst Historien, we1che in gel11alter, architektonischer Einfassllng yorkommen. 

\Vie an Pal. Imperiali um IJ()O, mit seinen theils bronze- theils natllrfarbel1l:n 

AlIssenll1alereien. - Verona, ebenfalls schon in frUher Zeit durch Fa.;aden

malereien ausgezeichnet, hat in der ersten Hlilfte des I(i . .lahrhunderts kolorirte 

Fresken kirchlichen Inhalts, der spUteren Venetianer, allfzll\\'eisen. lJm die 

Mitte des .lahrhllnderts kommt der mythologische Inhalt in Allfnahl11e, zllgleich 

die einfarbige AusfUhrung, aber nach den Stod~\verken in Tonen \vechsdnd. 

Die Bemaillng des PaL Murnri della Corte von Brusasorci ist besonders zu 

nennen. Hier enthlilt die Strassenseite in mehrfarbigen, die Flussseite in ein

farbigen Rildern und Friesen eine gam-:e Mythologie. Mit dem Ende des 

I(j . .Iahrhunderts stirbt auch hier die Gattung aus. Ein sehr anmuthiges 

spHtes Beispiel der Horentinischen F~\(;adenmalerei ist der z\\'eifarbige Fries 

mit Genien im kleinen Hofe der Camaldulenser, noch ((i'll ausgefUhrt. 

In Rom herrscht dic Stuckdekoration \'or; die gemalte Arabeske hat 

hier nicht einmal cine NachblUthe aufzll\yeisen. Der in Rom mHchtigere 

Rarockstil verdrlingte hier zuerst die ihm nicht gemHsse Gattung. Maderna, 

dem man cine besondere Vorliebe fUr den Stuck \'ol'\\-arf, hihrte hier llaS 

z\\'eit~ll'big stuckirte Ge\\-lilbe der Vorhalle \'on St. Pett:r aus. - Die \Vatlli

dekoration der Gallerie im Pal. Farnese erfolgte durch \'ergoldete Stucko's; 

das System bilJen korinthisc'i1e Pilaster Jur..:h Nis.;hcn mit antiken Statuell 
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getrennt. Eine dekoratiye Skulptur, noch et\Yas in der alteren An, Libt die 

lleapolitanische Schule an den AlWrcn unci Grabmalern; bemerkenswerth sind 

die Arbeiten \'on Cosimo Fansaga. - Gioyanni da Bologna, der grosse 

Bildhauer, ist auch im dekoratiyen Genre einer der ersten, der humoristisch 

zu sein yersteht, wie seine \\'asserspeienden Ungeheuer am Bassin um die 

Insel des Boboligartens in Florenz und der kleine bronzene Teufel als F ackel

halter an einer Ecke zwischen Pal. Strozzi und dem Mercato vecchio bcweisen. 

Sein SchLiler Pietro Tacca schut' im Fratzenstil die yortrcfflichen bronzenen 

Brunnenfiguren auf Piazza dell' Annunziata zu Florenz. In demselben Stile 

sind die sogenannten Harpyjen am Portal Yon Pal. Fenzi in Florenz lyer

gleiche Fig. ()o). Auch die F omane Liber 

dem Hofe des Pal. Pitti von Susini ge

htirt hierher. TLichtige barocke Wappen

einfassungen sind aus dieser Zeit in 

Florenz sehr viele vorhandcn. Die 

Kunststecher tragen dazu bei, den 

Cartouschenstil im Sinnc des Barocks 

umzubilden. Alles bekommt cinen 

grtisseren Massstab und lebhaftc, sogar 

leidenschaftliche Bewegung, die Car

tousche selbst wird weicher Illodellirt 

und unterschcidet sich wesentlich von 

dem holzartigcn, trockenen Schnitt 

dcr t'rLiher Liblichen. Schon F cdc rig 0 

Zuccaro , geborcn I J~.;t) (1' 1602), zeich

net cinc Cartousche von besonderer 

Fig. 95. Frderigo Zuccaro. Cartouschc. 

Schonheit in den \\'eichen Umrissen der Barockzeit und mit e1l1em ll1nlgeren 

Hincinarbeiten des FigLirlichen in das Ornamcntale (Fig. CiS). A n to ni 0 Te m

pes t a, geboren in Florcnz 1555 (+ Iti30), bringt Affekt und leidcnschaftliche 

Bewegung in seinc Ornamemkompositioncn. Agostino Caracci , Maler und 

Kunststechcr, geboren zu Bologna 1557 (or ,6(2), arbeitct in dcmselben Sinne 

und ist berLihmt wegen seines dlammenden» Akamhus. Polifilo Zancarli 

oder Giancarli, in der ersten Hulftc des 17. Jahrhunderts, bildet ein schweres 

massiges Rankenwerk, mit Figlirlichem von cbenso schwerer Bildung unter

mischt, ahnlich del' in den Niederlanden «Stil .Rubens» genHnnten Ornamen

tirungsmanier. Bernardus Castellus arbeitet in der ersten Zeit des 

17 . .Tahrhunderts in Rom. Seine Cartouschen von guter Erfindung zeichnen 

sicli eben falls durch Weichheit der Konturen aus. 
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e) Kunstgewerbe. 

Die malerisdle Innendekoratioi1 del' St. Peterskin:he 111 Rom gab die 

Veranlassung, um auf die AusfUhrung yon Mosaiken zuruckzukommen. Man 

bemerkte, dass die in del' Kirche in Oel und Fresko ausgefUhrten Gemalde 

yon del' FeudHigkeit litten, und so fasste del' Papst den Entschluss, diese 

Bilder durch Kopien in Mosaik ersetzen Zll lassen. Unter Gregor XIII. sind die 

Mosaikbilder del' Kuppel, Geschichten del' heiligen lungfrau, yollendet. In 

den Bogenzwickeln sind Kirchenvliter nach Muziano und in den LUnetten die 

VerkUndigung und Propheten nach Nicolo da Pesaro dargestellt. Am Anfange 

des 17. lahrhunderts \\'urden die Mosaikbilder der grossen Kuppel von St. Peter 

in Angriif genommen. Sie geben den Heiland, die heilige .lungfrau, die 

Apostel, Heilige und Engel und einen Gottnner in der Laterne del' Kuppel; 

summtlieh nach Kartons des Arpino yon Paolo Rosetti und Francesco 

Zucchi ausgcfUhrt. Fast um dieselbe Zeit yollendet, die Mosaikbilder der 

Pendentifs der Kuppel, die Evangelisten nach Kartons des GiO\'anni de Vecchi 

und des Cesare Nebbia darstellend, von Giov. Batt. Calandra ausgcflihrt. 

Ueber del' Porta Santa im rechten Seitenschitl~ ein heiliger Petrus in balber 

Figur, in Mosaik nach Arpino. Die Mosaiken der erstel1 Kuppel des rechtel1 

Seitenschitls, naeh Ciro Ferri und Pietro da Cortona; die der Kuppel der 

Kapelle des heiligen Sebastian, nach Cortona und Guido Ubaldo Abbatini; 

die der Kuppel vor der Kapelle des heiligen Sakraments, nach Cortona und 

Rafaele Vanni ausgefUhrt. 

In Florenz kam die Mosaiktechnik in harten Steinen, ,Pietre dure'), erst 

im 17 . .lahrhundert in Uebung und setzte sich im 18 . .Iahrhundert fort. Das 
beste diesel' Art sind einzelne Tischplatten mit sch\\'arzem Grunde. Immerhin 

ist das ktinstlel'ische Verdienst, im Verhultniss zul' Kostspieligkeit del' Al'beit, 

gering. In del'selben Teehnik, die Reliefvel'ziel'ungen in del' Madonnenkapelle 

del' Annunziata und die Wappen im grossen Kuppelanbau yon S. Lorenzo 

in Florel1Z. In Pisa, das Chorgelander des Doms in derselben Art verziert, 

Arbeiten in der Certosa bei Pavia, die Alt1ire u. a. m. 

Die Prunkgefasse werden nieht mehr mit del' Feinheit und dem Schon

heitssinn eines Benvenuto Cellini gebildet. Mitunter tritt el11e sinnlose 

Liebhaberei fUr das kostbare, ohne Rlicksieht auf die Form aut: Beispiele 

dieser Art sind die Apostelstatuetten von kostbaren Steinen und das Exvoto-· 

relief Cosimo's II. in den Uffizien. 

Von den Marmorarbciten Liieser Zeit ist del' Hauptaltar von St. Peter, 

unter Clemens VIII. um 1594 errichtet, bemcrkenswerth. Seine obere Platte 
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besteht aus einem einzigen StUck Marmor yon bedeutender Ausdehnung und 

umschliesst den Hltesten yon dem heiligen Sylvester geweihten Hauptaltar. Die 

Confessio der St. Petcrskirchc unter Paul V. (1605) ist durch Carlo Maderna 

angelegt. Vor dersclben, cin yerticfter Platz, ZLI dcm einc doppelte Treppe 

yon \yeissen Marmorstufen herabfUhrt. Dic Verticfung ist oben von einem 

Geltindcr in buntem Marmor umgcben. \VLinde, sO\\·ie Fussboden, sind mit 

kostbarcn Steinarten ausgelegt. Auf dem Geliinder bennden sich neun und 

achtzig immer brennende Lampen, welchc in FUllhtirnern yon yergoldetcm 

Metall stehen. 

Von den Holzarbeiten zeigt das Stuhh\'erk in der Hauptkirchc dcr 

Ccrtosa zu Florenz und die yom Jahre 15~)0 datirende ThUr daselbst erst die 

Anfiinge des Barockstils. Dagegen sind BeichtstUhle und ThUrt:n in S. Michelc 

in Florenz tlichtig und t:rnstgemcint in diest:m Sinne ausgefUhrt. Der Orgel

lettner links, im Dome zu Lucca yon l(iI5, ist eine gme Barockarbeit des 

San t eLan d u cc i. In Venedig werden mit dem Beginne der Barockzeit die 

Intarsien durch reiche geschnitzte Historien- und Brustbilder an del1l Stuhl

\\erk und Gewfel der Kirchen ersetzt. So, das Stuhh\'erk 1In Chor von 

S. (iiorgio maggiore, das \Vandgetiifel in der Kapelle del rosario im Seiten

schill' yon S. Gioyanni a Paolo und im Chor der Carmine, dann das Wand

getiitd in den oberen Siilen der Scuola di S. Rocco u. a. O. Ueberall 

zeigt sich grosser Luxus und oft geschickte Behandillng des Figlirlichen, mit 

untergeor,ineter Durchflihrung des Dekoratiyen yerbllnden. 

f) Kunstlitteratur. 

Die ri.imische Antike nndet fort\\'ililrend neue Bearbeiter. Duperac (St.), 

yestigi dell' antichita di Roma etc. I eiz!. Mit 40 Kupfcrn. - Derselbe, Anti

quarium statuarum urbis Romae. Roma Ill2). Mit gll Kupfern. - Giambattista 

Mlltiano, II primo Libro, di foglial1li antiqui con la regula delle foglie Maestrc 

per illlparar it spicigar detti fogliami. Brescia 1571. - Antonelli, c., Manuale 

eli Yari ornamenti tratti delle fabbriche e framl1lenti antichi. Rom 158!. Mit 

Kupfern. - Vincenw Scamozzi, Discorsi sopra l'Antichitit di Roma. Venetia 

1582. Mit 40 Ansichten ri.imischer Ruinen, gestochcn yon Pittoni. Folio. -

Die \Verke der Theoretiker der yorigen Epoche erscheincn crst jetzt, odcr 

werden neu aufgelcgt. Andrca Palladio, I quattro libri dcll' Architcttura. 

Venetia 1575. In Folio. Mit Figuren. - Rusconi (G. Ant.), Dell' Archittetura 

lib. X. da Venez. 1593, in Folio. - Serlio (Seb.), Tutte Ie Opere d'Architettura. 

Venet. 1584. In Quarto. - Barca (Ant.), Ayertimenti a reg ole circa l'archi

tettura civile, sculptura, pittura etc. Mailand Ill20. Mit Kupfern. - G. P. Lo-
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mazzo, Trattato dell' arte della pittura, s(oltura et ar(hitettura. Milano 

1 58+ ~ Das Ges(hidnliche der iilteren (hristli(hen Epo(hen hndet Bea(htung. 

Seyerano, 1., Memorie sagre delle sette (hiese di Roma. Rom 1630' 8°. Mit 

Kupfern. - Sansovino, Venezia, (ittil nobilissima e singolare, descritta gia in 

XIV libri, e hora (on molta diligenza etc, amendata e ampliata da Giov. 

Stringa, Venezia 1604, in +11. ~ Van Aells, N., Les sept eglises privilegees de 

Rome. Rom 1 58(j. - Costaguti (Giambattista), L'Ar(hitettura di S. Pietro in 

Vati(ano, opera di Bramante Lazari, Mi(hel Ange Buonarotti, Carlo Maderno 

ed altri. Roma 158+ Ein neues theoretis(hes \Verk dieser Zeit liefert 

S(amozzi. Idea dell' Ar(hitettura universale. Venezia 1t)15. 2 Bunde in 

Folio. Mit Karten. ~ Die zahlrei(hsten Werke sind die Orname!1twerke der 

Kunstste(her. Vasa a Pol ydoro Cam \'agino Pi(tore invent. Cherubinus 

Albertus in(idit. atq. edidit Romae 1 582. ~ Federigo Zuccaro, Re(ueil de 

divers Cartels ,\ la maniere antique, Firens s(. et ex. Bernardo Barbatelli, 

genannt Po«eni, Grotesken. ~ Domeni(hino Zenoi, Imagines quorundam 

Prin(ipium et illustrum \'ivoru1l1 etc. Venetia 1 568. ~ I~emigio Canta Gallina, 

Scenes d'un Opera et les Representations des entrees a\'e( des vaisseaux pour 

la fete donnee sur rArno, il l'oc(asion des no(es du prince de Tos(ane, 

d'apres les dessins de Guilio Parigi en 1 5(j5. ~ Antonio Tempesta, Exemplare 

del disegno-pasto in lu(e nouamente da Giovanni Orlando Romano a Pasquino. 

160(). - Annibale Caracci, Galerie du Palais Farnese a Rome. 1641. -

Andrea Maliolus, Ornamentstiche mit Secfabelthieren und Figuren. Romae 

1608. - Giambattista Montano, Diversi ornamenti (apriciosi per depositi 0 

altari utilessimi a virtuosi etc. Rom 1(2), ~ Derselbe, Taberna(oli diversi etc. 

Hom 1628. - Gim'anni Maggi, Fontane diversi (he si vedano nel' alma Citta 

di Roma et altre parte de l'Italia. Rome 1618. ~ Gio\,. Batt. Bracelli, Bizarie 

di varie figure 162+ - Zan(arli, Designi varii di etc. - G. Rossi, Nuoya 

racoha di fontane (he se vedano nel alma (itta di Roma, Tivoli e Frascati. 

Roma 1618. Mit Kupfern. Folio. 

2. Der nordische Barockstil in Frankreich, unter Henri IV. 

beginnenc1, herrschend unter Louis XIII. und in der Zeit 

der Regentschaft der Anna c1'Autriche verschwindend, 

(158o- 163° ). 

Der Uebergang aus der Splitrenaissan(e zum Barock macht sich in Frank

reich, ebenso wie in Italien, in den achtziger 1ahren des 16. 1ahrhunderts be

merkbar, am Ende der Regierung Henri's III. Hier ",ie dort bedeutet diese 
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Umwandlung dic beginnende Herrschaft des malerischen Prinzips, aber das fran

zosische Barock wird erst aus zweitcr Hand durch das Eindringcn italienischer 

Formen ausgcbildct. Die italienische barockc Auffassung dcr Bauglieder, die 

Ubermassige, auf Sliulcn und preiler ausgedehnte Rustika, die vervielfachten 

StUtzcn, die hicraus foIgcndc Verkropfung der Gesimsc und Sockel, das Durch

schneiden unci Volutircn dcr Giebel, das gesammtc Hinarbeiten auf eine sHirk ere 

Schattcnwirkung durch ein machtig vortretendes Reliet~ dann die weicher 

modellirtcn unci auch in die Aussenarchitcktur libcrgehendcn Cartouschenformen; 

alle diesc Elcmentc verbindcn sich mit den national-franzosischen, aus dem 

Mittclaltcr Ubcrkommcncn Gesammtdispositioncn und bringen die eigenthUm

liche Form «lies nordischcn Barocks;> zur Erscheinung. 

AlIcrdings war Frankreich in dcr vorigcn Periode stLirker von der Klassik 

durchdrungen wordcn, als die librigen nordeuropaischen Lander und es ist 

deshalb der gothische Eintiuss hier kcincswegs so massgebend, wie etwa in 

Deutschland und in den Niederlanden. Unter Henri IV. und seiner, den 

italienischen Einfiuss vcrkorpernden Gemahlin, Maria de' Medicis, Tritt auch 

in Frankrcich der Barockstil in sHirkcr italienischer Farbung auf, als ander

warts. Die HauptkUnstlcr diescr Zeit, der Architekt Ducerceau und der Maler 

Freminet, hatten sich ganz in diesem Sinne gebildet. Der durch die Jesuiten

bauten gleichzeitig geUbte Eintiuss ist nur cin in dcrselben Richtung mitwirken

dcr, abcr keineswegs von cntscheidender Bedeutung fUr den allgemein 

zur Gehung kommenden Kunststil. Weit mehr macht sich eine Ver

bindung der Barockformen mit den frUheren eigenthUmlich - franzosischen 

Erfindungen der Delorme und Lcscot gehend. Die echte Art des nordischen 

Barockstils, dieser phantastischen Kombination gothisch gedachter Hauptformen 

mit einem barock-klassischen Detail kommt erst unter Louis XIII. zur Herr

schaft, und bezeichnet den niedcrlandischcn Eintiuss, speziell die Ueber

tragung der schweren und reich en Manier der Flamander auf die franzosische 

Kunst. In dcr Architektur tritt diese niederlandischc Stilisirung ofter in einer 

ma1crischcn Zicgelhaustein-Bauweise zu Tage, bei welcher das Ziegelmaterial 

nicht eine gleichgUltige Fllichcnfullung bildct, sondern cin mit bewuster 

Absicht auf koloristische Wirkung verwendctes Kunstmittel. Zur Zeit der 

Regcntschaft dcr Anne d'Autrichc, unter dem Einflusse Mazarin's, sogar schon 

ctwas !i'Uhcr unter Richclieu, verschwindet diese Form des franzosischen 

Barocks und macht einem beabsichtigten ZurUckgehen auf das Romisch

Klassische Platz, welches endlich alle Spuren gothischen Wescns verdrangt. 

In RUcksicht auf das Vorkommen glanzender, berUhmter Kunstlernamen 

kann sich die crstc Barockperiode nicht mit der vorigen Zeit messen, weder in 

der Architektur, noch in der Skulptur und Malerei. Der berUhmteste franzosische 
EBE J. 
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Bildhauer dieser Zeit, Jean de Douay (genannt da Bologna), lebt und arbeitet 

in Italien, ebenso sein SchUler Pierre Francheville von Cambray (genannt 

Francavilla). Die franzosischen Nachfolger der Vorigen, Biard, Barthelemy und 

Prieur sind von keiner grossen Bedeutung. Die Guillain, Sarrazin und die 

beiden Augier's sind besser, aber sie schleppen sich in der alten Manier fort 

und erst die Nachfolge Bernini's bringt spater in die franzosische Skulptur 

ein neues Leben. In der Malerei folgt nach dem Tode Freminet's eine Zeit 

ganzlicher DUrre und Maria de' Medicis musste einen Fremden, den Nieder

lander Rubens, berufen, um ihre berUhmte Gallerie zu malen. Erst eine neue 

Generation von Malern, Valentin, Vouet und andere schopfen wieder in Italien, 

im Anschluss an den dort aufkommenden Naturalismus, den Antrieb zu einer 

neuen lebenskraftigen Kunstweise. 

a) Architektur. 

Die reiche Bauthatigkeit der vorigen Periode hatte eine Reihe grosser 

Anfange hinterlassen und Konig Henri IV. beschaftigte sich zunachst mit der 

WeiterfUhrung dieser unvollendeten Bauten. Die Fortsetzung der Tuilerien, des 

Louvre, der SchlOsser von Fontainebleau und St. Germain wurden gleichzeitig 

in Angriff genommen. Ein neues, auf den Antrieb des Ministers Sully unter

nommenes Werk war die Anlage der «Place de France), spater «Place RoyaL> 

genannt, an der Stelle des ehemaligen, auf Befehl der Katharina de' Medicis 

abgebrochenen Hotel des Tournelles. An der Vollendung dieses Planes 

wurde Henri IV. durch den Tod verhindert. 

Einer der bedeutendsten Architekten unter Henri IV. ist J aq ues An

drouet Ducerceau-, gegen 1515 oder 1520 geboren, stirbt vermuthlich 1585 
zu Orleans, Turin oder Genf, wenigstens verschwindet seit 1584 seine Spur. 

Ducerceau kommt erst spat zum Bauen, lange vorher beschaftigt ibn die Arbeit 

des Kunststechers. Sein Hauptwerk «Les plus excellents Bastiments de France)) 

ist zwar der Konigin Katharina de' Medicis zugeeignet, aber es scheint, als 

ob er unter Henri II. niemals einen Bau von Bedeutung erhalten habe. Um 

1545 kam Ducerceau nach Italien, kehrte 1548 nach Orleans zuruck und 

begrUndete daselbst ein Atelier fUr den Kupferstich. Zunachst bis 155 I sticht 

er seine italienischen Studienblatter, Grotesken und Gebaude; dann bis 1572 

erscheinen seine Bucher uber romische Architektur; erst seit 1576 beschliftigt 

ihn die Aufnahme und Herausgabe der franzosischen Bauwerke. 

Unter Heinrich IV. wurde Ducerceau mit dem Weiterbau der Tuilcricn 

bcauftragt. - Es hatte bisher noch Niemand in diesem Schlosse der Katharina 

de' Medicis gewohnt, und diese EigenthUmlichkeit saUte dem Bau noch 
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lange anhaften. Katharina de' Medicis behielt ihre Wohnung im Louvre, ebenso 

Henri IV., Maria dc' Medicis, seine Wittwe, wohnte im Luxembourg, Louis XIII. 

blieb ebenfalls im Louvre und Anne d'Autriche bezog das Palais Royal. Erst 

Louis XIV. nahm mit seiner Grossjahrigkeit die Arbeit an den verlassenen 

Tuilerien wieder auf, gab hier die berUhmten mythologischen Feste, siedelte 

aber bald nach Versailles Uber. 

Der Weiterbau der Tuilerie n, unter Henri IV., war eine der 

umfanglichsten Bauunternehmungen zur Zeit des beginnenden Barockstils. 

Nach dem Originalplane Philibert de POrme's soUte ein grosses Viereck urn 

Fig. 96. Ducerceau. Tuilerien, Pavilion der Flora (n. Mariette). 

emen quadratischen Mittelhof entstehen, mit zwei kleineren durch Gallerien 

getheilten Hafen an jeder Seite, diese Gallerien sollten wieder elliptische Hafe 

einschliessen (Qu. Ducerceau, Les plus excellents etc.). Vermuthlich sollte 

das Ganze nur ein Stockwerk hoch werden, mit einer Attika und grossen 

Dachfenstern, aber bis jetzt war nur die Gartenfront vollendet und andere 

Theile kaum in den Fundamenten angefangen. Ducerceau erbaute nun, mit 

Beseitigung des alten Plans, zwei Pavillons in der Langenaxe des vorhandenen 

Baues. Diese Pavillons, der «Flora» und Pavillon «Marsan» genannt, haben 

cine grosse, durch zwei Geschosse gehende korinthische Pilasterordnung 

erhalten (Fig. 96). Die unteren und oberen Fenster sind zusammengezogen, die 

unteren mit geraden und gebogenen Giebeln abwechsc1nd Uberdeckt und die 

oberen schneid en durch das Gebalk. Ein drittes Geschoss mit Rahmpilastern 

ist durch ein sehr schwaches Hauptgesims abgeschlossen, und ein steiles Dach 
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mit einschneidenden Dachaufsatzen, welche mit Rundgiebeln bekront sind, 

erhebt sich tiber dem Ganzen. (Qu. Mariette etc.) - Die hohen Pavillons 

machten die geringe Hohc der Fa.;ade de Lorme's noch augenscheinlicher und 

es war deshalb gerechtfertigt, dass Ludwig XIV. spater die ganzc Fa.;ade auf 

drei Stockwerke bringen Iiess und dcn Mittelbau cntsprechend erhohte. - Von 

de Lorme's Bauwerk ist dCl11nach wcnig mehr Ubrig geblieben, aIs das wieder

verwendete Motiv seiner Attika. 

1m Anschluss an die erwahnten Pavillons und an eme bereits unter 

Charles IX. vom Louvre aus an der Seinescite begonnenen GaUerie, liess 

Henri IV. eine grosse Gallerie zur 

Verbindung der Tuilerien mit 

dem Louvre errichten. Wie in dem 

anschliessenden PavilIon gehen hicr 

grosse korinthische Pilaster durch beide 

Geschosse, rein dekorativ, ohne jede 

Beziehungen zum lnnern. Die beiden 

Fensterreihen sind zusammengezogen 

und die obere schneidetwieder durch das 

Gebalk. .lwei Paar gekuppelte Pilaster 

sind jedesmal zusammengefasst und ab

wechselnd mit grossen runden oder 

graden Giebeln tiberdeckt; dartiber er

hebt sich, hinter einer Balustrade, das 

steile Dach. (Vergl. Fig. 96). Die durch 

zwei Geschosse gehende Ordnung und 

die gewaltsam gesteigerte Grosse der 

Gliederung ist ein Merkmal des beginnen

den Barockstils; dieArchitekten waren in 

diesem F aUe Ducercea u und D u per a c 

(Qu. Mariette etc.). - Die andere Halfte der Gallcrie vom Louvre herkommend, 

welche bereits unter Charles IX. begonnen war und nur eincn niedrigen, mit 

einer Terrasse abgeschlossenen Bau vorstelIte, wurde unter Heinrich IV. durch 

den Architekten Metezeau beendet. Es bedurfte einer grossen Geschicklichkeit, 

urn die Monotomie dieser langen Fa<;ade, welche nur einmal durch ein vier

sauliges Portal mit einem Balkon dartiber unterbrochen war, zu beleben. Die 

vermikulirten Schichten des Erdgeschosses, die elegante Anordnung der Pilaster, 

welche die Fenster der oberen Etage einschliessen, dann die Nischen mit Figuren 

dazwischen und der Wechsel der runden und gradcn Giebel der Fensterbekro

nungen sind die Mittel gewesen, deren sich der Architekt bedient hat, ufl1.-
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eine grossere Lebendigkeit zu erreichen (Fig. 97). Ganz ist dies dem Metezeau 

nicht gelungen, es bleibt ein Rest von trockener Pedanterie; aber immerhin 

gehort das Gebaude zu den besten dieser Zeit, besonders, was die elegant und 

fein durchgefUhrten Dekorationen anbelangt. - Henri IV. liess auch dem 

Flugel der Katharina de' Medicis am Louvre eine Etage hinzufUgen; das Innere 

wurde als grosse Gallerie ausgebildet und reich mit Malereien der Porbus, 

Bunel und Debreuil geschmUckt, aber dieser Theil brannte ab und an der

selben Stelle errichtete spater Louis XIV. die Gallerie d'Apollon. 

Jaques Androuet Ducerceau baute einen FlUgel des berUhmten, von 

Lescot und Bullant begonnenen Hotel Carnavalet in Paris und schloss sich 

hier dem Stile seiner Vorganger an; auch der verwendete figUrliche Schmuck, 

die vier Elemente darstellend, ist ganz in der Art des Goujon, welcher die 

vier Jahreszeiten, an dem alteren Bau befindlich, gearbeitet haben solI. - Jean 

Baptiste Ducerceau, Sohn des berUhmten Androuet, begann 1578 den Pont 

Neuf, welcher erst 1604 von Guillaume Marchand nach dem ersten Plane voll

endet wurde. Um 1614 \yurde hier die Statue Heinrich IV. errichtet. Der

selbe jUngere Ducerceau machte ein Projekt zur Anlage von Terrassen fUr das 

Schloss St. Germain, welches aber nicht zur AusfUhrung kam. 

Das Schloss von Fontainebleau erhielt unter Henri IV. sehr be

deutende Erweiterungen. Hier wmde von Maria de' Medicis im Jahre 160[ 

der nachherige Louis XIII. geboren, aber erst ltiOG getauft. Diese Feierlichkeit 
gab Veranlassung zum Bau der Kapelle, genannt «Baptistere de Louis XIII.», 

zwischen der Com ovale und der Com Henri IV. belegen. Dann wurde 

um 1608 die Innendekoration der Kapelle de la Sainte-Trinite begonnen, 

durch den von Rom berufenen Maler Martin Freminet und erst 1638 unter 

Louis XIII. beendet. Die Cour de la Fontaine erhielt jetzt durch eine offene 

Gallerie an der Nordseite ihren Abschluss. Die Cour Henri IV. kam ganz 

neu hinzu und wmde 160g beendet. Die Treppe «du fer a chevah in der 

Cour du cheval blanc, wurde erst 1634 unter Louis XIII. erbaut. Aile diese 

Bauten, besonders die unter Henri IV. errichteten, zeichnen sich durch einen 

glanzenden, aber stark italienisirenden Barockstil aus. Die hohen Dacher und 

die Auflosung der Baumassen in Pavilions ist das spezifisch franzosische 

Element; dagegen kommen steile oder sogar abgctreppte Giebel nicht vor. 

Eine andere Eigenthlimlichkeit dieser Architektur ist die gelegentliche Ver

wendung der gemischten Ziegel-Haustein-Bauweise, in Absicht auf Erzielung 

einer polychromen Wirkung. Die Dekorationsformen sind einfach und streng, 

erst unter Louis XIII. kommt ein phantastischer Zug hinzu, und ein weich 

modellirtes Cartouschenwerk macht sich geltend, aber letzteres immer in edier 

Zeichnung und ausgezeichneter Durchflihrung. - Die TaufkapeIIe zu Fon-
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tainebleau hat, in der Front nach der Cour ovale, unten ein Rundbogenthor 

mit Seiteneingangen zwischen korinthischen Pilastern, darliber eine mit einem 

Dom liberbaute otlene Loge ebenfalls im Rundbogen geschlossen und mit 

Fig. 98. Taufkapelle Louis XIII. in Fontainebleau. Ansicht von der COllf Henri IV. (n. Pfnor). 

einem Flachgiebel bekront. Der Rundbogen dun:hschneidet das Gebalk und 

der Raum zwischen Bogeneinfassung und Giebellinien ist mit einem Wappen

Felde und Ruhm verkUndenden geflligelten Genien angeflillt (Qu. Pfnor, pI. 30). 
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Die Front der Baptistere nach der Cour Henri IV. hat dieselbe barocke Haupt

anordnung, nur ist hier das Erdgeschoss sammt den Saulenportiken zu beiden 

Seiten des Eingangs in derber Rustika behandelt; dieselbe ist in Fig. g8 dar

gestellt (Pfnor, pI. 31). Die Details, die Kapitale der Pilaster und die Kon

solen des oberen Logenaufsatzes sind phantastisch, aber sehr edel geformt, 

ebenso ist das FigUrliche von vortrefflicher Ausflihrung (PfilOf, pI. 32-34). -

Der Mittelpavillon an der Place-d'Armes mit grossem Rundbogenportal, "Flach

giebel und steilem Helmdach, in krnftiger Rustika der Fronten, zeigt dieselbe 

Auffassung wie die Baptistere (Pfnor, pI. 20); dagegen haben die Bauten des 

Hofs Henri IV. eine nlichterne Fassung. Die Einfassungen der Fenster sind 

hier im Ziegelhausteinstil hergestellt und die Aufiosung der Baumassen in 

einzelne Pavillons ist konsequent durchgeflihrt (Pfnor, pI. 20, 91). Die Gallerie 

«des Cerfs» begrenzt den Garten der Diana; dieselbe wurde unter Henri IV. 

aufgefUhrt und unter Louis XV. zerstOrt. Die noch erhaltene Gartenfa<;ade, 

im Ziegelhausteinstil, auf polychromische Wirkung gearbeitet. Die Ornamen

tirung ist streng, ohne jedes Cartouschenwerk; dagegen ist der Akanthus viel 

verwendet und daneben ein kleineres Blattwerk, welches in der. franzosischen 

Renaissance eine besondere Rolle spielt (Pfnor, pI. 25 und 26). Die Chapelle 

de la Saint-Trinite zeigt im Innern den echt italienischen, barocken Deko

rationsstil in glanzender AusfUhrung. Die gewolbte Decke ist ein Haupt

prachtstUck einer derartigen Stucki rung, welche mit reich entwickeltem Car

touschenwerk die Bilder umschliesst; indess hat doch das Detail einen unter

scheidenden franzosischen Charakter. Drei grosse Mittelbilder werden durch 

reiche, breite Gurtungen getrennt und friesartig eingefasst. In diesen Friesen 

sind wieder kleinere Bilder angebracht. Die Bilder Freminet's, in kuhnen 

VerkUrzungen gezeichnet, verrathen das Studium des Michelangelo (Pfnor, 

pI. 51-70). Das spatere Eingangsportal und die ThUr zeigt den schwereren 

Barockstil Louis XIII. mit dem weich modellirten, reichlichen Cartouschen

werk (Pfnor, pI. 68 u. 69). Der Hauptaltar von Bordoni, in et\\"as starren 

Linien, aber ebenfalls in entschiedenem Barock. Das Marmormosaik des 

Pflasters der Kapelle ist sehr schon und streng in der Zeichnung. Die wenigen 

unter Louis XIII. in Fontainebleau ausgefiihrten Baulichkeiten sind sammtlich 

in dem vorgeschrittenen Barockstil gehalten. Hierzu gehoren: die hufeisen

fOrmige Treppe in der Cour du cheval blanc, die Thore des grossen Vestibuls 

des Mittelpavillons in demselben Hofe und das Avant-Portail der Porte Dau

phine, 1639-1640 von Chastellain errichtet mit sehr schonen Merkurshermen 

von edler Ausfuhrung. 

Das neue Schloss am Ufer der Seine zu Saint Germain en Laye, 

dur.ch Henri IV. angelegt. Dasselbe stand auf einer grossen, dun;h Arkaden 
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unterstUtzten Terrasse, wurde aber in der Revolution zerstort. Architekt war 

Marchand und del' FlorentineI' Francini machte die Ornamentik. 

Die Anlage der Place royal in Paris unter Henri IV. soUte zuerst 

nach einem ganz idealen Plane erfolgen und den Namen «La place de France» 

erhalten; acht Strassen, nach den Provinzen Frankreichs benannt, sollten hier 

munden. Dies war die Idee Sully's, aber dieselbe kam mit sehr abschwachenden 

Vereinfachungen zur Ausflihrung. Del' Bau wurde 1605 begonnen und 1612 

beendet, del' Urheber des Planes ist ebenso wenig bekannt, wie die ausfUh

renden Architekten. Um einen grossen viereckigen Rasenplatz erhoben sich 

an allen vier Seiten fUnfunddreissig dreistockige PavilIons von gleichen Dimen

sionen. Jeder derselbel1, mit steilem Helmdach, ist von zwei hohen Schorn

steinen Hankirt und von einem eleganten Gitter gekront, auf dem Vasen an

gebracht sind. 1m Erdgeschoss des Platzes offnen sich 144 Arkaden mit einem 

Gewolbe in gedrlicktem Bogen liberdeckt. Die Architektur, in dem bekannten 

Ziegelhausteinstil, im Verein mit den grauen Schieferdachern ist auf eine heiter 

koloristische Wirkung berechnet. Die Uniformitat del' Anlage wurde durch 

zwei hohere und reichere Pavillons in Mitten der Hauptfronten unterbrochen, 

in weIche zwei Strassen einmUndeten. Del' Konig baute nur die Pavillons der 

SUdseite, die Ubrigen wurden von Privatunternehmern, besonders Seidenfabri

kanten fUr sich ausgefUhrt. - Aehnlich und aus derselben Zeit stammend ist 

die dreieckte Place Dauphine. 

Am Hotel de Ville von Paris wurde seit 1606 weiter gebaut, aber 

immer noch nach den auf Pergament gezeichneten PIanen Boccador's. Die 

Treppe zum Thronsaal und die Anlage der Cour d'honneur zeigen, im Cha

rakter dieser Zeit, einen massigen Uebergang zum Barockstil (Qu. Victor Calli at). 

- Am Hotel de Ville zu La Rochelle wurde 1605 eine Gallerie ausgefUhrt, 

im Stil Henri IV. Das Erdgeschoss ist sehr niedrig, die Arkaden in grossen 

und kleinen Intervallen abwechselnd, die grossen mit schwebcnden Rundbogen, 

die Saulcn mit Bossagen. Der erste Stock hat korinthische Saulcn, dazwischen 

Figurennischen und in den breiteren Intervallen grosse Fenster. Ueber dem 

Gebalk folgt ein Dachgeschoss, sehr phantastisch in Dachfenstcr und Giebel 

aufgelOst, ais nordischer Uebergang zum steilen Dache. Die Dekoration der 

Fa<;ade mit Masken, Hermen und sonstigem Figurlichen ist sehr reich (Qu. 

Rouyer etc.). 

Ein Haus zu Rouen, belegen Rue de la Grosse-Horloge, jetzt abgebrochen, 

urn 1601 erbaut, zeigte im Erdgeschoss zwei Laden. Die oberen Etagen waren 

ganz in eine krliftigeF ensterarchitektur mitBossagen aufgeIost (Qu. Sauvageot etc.). 

Das Chateau de Beaumesnil (Dep. Eure) nach 1604 in einem derben, 

sehr malerischen Barockstil erbaut, zeigt eine Verbindung von Haustein und 
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Ziegelfiachen in verschiedenen Farben. Das Schloss liegt in Mitten eines 

Teiches. Die Fa;;ade macht eine machtige und klihne Silhouette von gross

artiger Wirkung (Fig. 99). Die Saulen sind durch vorspringende Tambours unter

brochen, und die Giebel liber den Fenstern durch kolossale Cartouschen. Der 

hoch emporgefUhrte Mittelbau und die Dachfenster, zusammen mit den hohen 

Essen und Dachern, bilden ein klihnes malerisehes Ganzes (Qu. Sauvageot etc.). 

Das Hotel de Montescot zu Chartres, jetzt Hotel de Ville, ist im Jahre 

161I fUr Herrn de Montescot erbaut. Der Plan bildet, wie bei allen AdeJs-

Fig. 100. Chateau de Wideville. Grundriss. 

Hotels aus dem Anfange des 17. lahrhunderts, einen viereckten Hof, von drei 

Corps de Logis umgeben und an der Strassenseite durch eine Mauer geschlossen. 

Die Hauptfa;;ade ist aus Ziegeln und Haustein konstruirt. Das Portal in der 

Hofmauer, in einem derben Barockstile gehalten, aber nieht ohne Eleganz. Die 

Saulen durch vorspringende Schichten ul1tcrbroehen, ein Giebel mit V oluten, da

zwischen eine Cartousche mit dem Wappen. Die PavilIons der Flligelbauten mit 

Pilastern in Ziegelmauerwerk, die Zwisehenmauern in abgeputztcm Bruchstein

mauerwerk. Die Dachfenster sind im Rundbogen mit Ziegeln eingewolbt, und von 

einem zweiten Rundgiebel in Haustein Uberragt. Die inneren Hoffa;;adcn zeigen 

dieselbe Architektur. Die Innendekoration ist ganz verandert, dagegen ist noeh 

etwas von den alten bleiernen Dachendigungen erhalten (Qu. Sauvageot etc.). 
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364 II. Abschnitt. Barockstil erster Stufe. De Brosse. Luxembourg-Pala,!. 

Chateau de Wideville (Dep. de Seine et Oise) fUr den Finanzdirektor 

Claude de Bullion erbaut, in Ziegeln und Haustein, sonst von ausserster Ein

facheit der Formen (Fig. 100 und 101). Die Baumasse ist durch einen Mittcl

pavillon und zwei Eckpavillons mit Helmdachern gegliedert. Die Ornament

skulptur fehIt ganz, aber die Silhouette wirkt malerisch. 1m Park be£lndet sich ein 

Grottengebaude von reicher innerer Dekoration mit Muschelwerk. Aussen an 

demselben £lnden sich Bossagen mit Tropfsteinbildungen (Qu. Sauvageot etc.). 

Louis de Foix (1580-1611) erbaut den schanen, unter den Namen 

«Thurm von 'Corduan» bekannten Leuchtthurm. Derselbe Architekt 

wurde dann nach Spanien berufen, urn die Kirche und das Kloster des Escorial 

zu vollenden. 

Jaques de Brosse ist der Hauptvertreter der architektonischen Rk:h

tung, wahrend der Zeit der Minoritat Louis XIII., und der Luxembourg

palast in Paris ist sein Hauptwerk, zugleich das beste Bauwerk dieser Zeit in 

Frankreich. Zeit und Ort der Geburt de Brosse's, wie seines Todes, ist unbekannt, 

nur durch seine Bauten ist bewiesen, dass er in der ersten Halfte des 17. Jahr

hunderts, zur Zeit der Maria de' Medicis lebte. Als Wittwe Henri's IV. und 

Regentin beschloss diese den Louvre zu verlassen und einen eigenen Palast 

fUr sich zu bauen. Sie kaufte 1612 das Hotel de Piney-Luxembourg und ver

einigte damit noch andere GrundstUcke. De Brosse bekam den Auf trag fUr 

den Neubau, die Gartenfa~ade des Pal. Pitti in Florenz sollte auf den Wunsch 

der Regentin das Modell geben und der Bau wurde rasch begonnen und fortge

fUhrt, so dass derselbe bereits 1615 bewohnbar wurde. Der Plan ist indess ganz 

franzasisch, die Hauptmasse bildet ein stattliches Corps de Logis, drci Stock 

hoch mit vier Eckpavillons, an welche sich eine mit FIUgelbauten umgebene, an 

der Strassenseite durch terrassirte Arkaden mit einem monumentalen Portal ab

geschlossene Cour d'honneur anfUgt. Die Gartenseite hat einen vorspringen

den Mittelbau mit Kuppel, auch das Ehrenportal hat eine kleinere Kuppel. 

Die Uber die ganze Fa~ade gehende, auch auf Saulen und Pilaster ausgedehnte 

Rustika wirkt monoton und wird nur durch die stark en VorsprUnge der Fa~ade 

etwas gemildert. Uebrigens fehIt hier, wie Uberall in Frankreich, ein we sent

liches StUck der florentinischen Architektur; das weitausladende, fUr das Ganze 

komponirte Hauptgesims, welches aber bei den steilen franzosischen Dachern 

nicht anwendbar war (Fig. 102). - Die spatere Verdoppelung der Tiefe 

des Hauptgebaudes unter Louis Philipp hat den Charakter des Bauwerks nicht 

wesentlich verandert, dagegen ist die ursprungliche innerc Einrichtung fast ganz 

verschwunden. - Dieselbe war sehr reich, wie noch die Reste bemalter und 

vergoldeter Lambris beweisen, welche jetzt im Erdgeschosse verwendet sind 

und frUher den Schmuck der Zimmer der Konigin, im ersten Stock der 



II. Abschnitt. Barockstil erster Stufe. Kirche St. Gervais et Protais. 

beiden rechts belegenen Pavillons, bildeten. Die allegorischen Figuren der 

Wande hatte hier van Thulden, die Plafonds van Hoeck, die Landschaften 

van Huden gem alt. In der Gallerie befanden sich die berlihmten Bilder 

von Rubens, das Leben der Konigin darstellend, jetzt im Louvre. 1m Jahre 

163 I musste die Konigin F rankreich verlassen, von Richelieu vertrieben, und 

der zweite Sohn Gaston, Herzog von Orleans, erbte das Palais. 

1m Jahre 16 I 8 war der grosse pariser Jus t i z p a I as t abgebrannt und de Brosse 

wurde beauftragt, den Bau wieder zu errichten. Um 1622 war derselbe vollendet. 

Den bemerkenswerthesten Theil des Gebaudes bildet die Salle des Pas

Perdus; dieselbe besteht aus zwei grossen Schifi'en, welche von Hausteinen 

aufgeflihrt, mit einem Gewolbe von Schnittsteinen im Halbzirkel eingewolbt 

Fig. 102. De Brosse. Yom Palais Luxembourg. 

und der Lllnge nach durch eine Arkadenstellung auf Pfeilern getheilt sind. 

Das Licht kommt einzig durch die zwei grossen Fenster in den Schildbogen 

jedes Schiff·s. Die Wirkung des Raumes ist grossartig. Das letzte berlihmte Werk 

de Brosse's war die Wasserleitung von Arcueil, dieselbe wurde 1624 beendet. 

Ein kirchliches Werk des Jaques de Brosse ist die 1616-1621 von ihm 

erbaute Fat;ade der Kirche St. St. Gervais et Protais zu Paris. Die Kirche 

ist der Hauptsache nach gothisch, spater mit Zuthaten des Uebergangsstils ver

sehen. Die Fa<;ade, zu welcher Konig Louis XIII. den Grundstein legte, zeigt 

den Einfluss des Fat;adenbaues der romischen Kirchen, wie derselbe durch 

Giac. della Porta und andere ausgebildet war. Die drei Saulenordnungen, die 
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dorische, jonische und korinthische kommen hier libereinander zur Anwen

dung und geben der Fa<;ade ein antikisirendes Geprage; indess bleibt doch in 

der Hauptbewegung das gothische aufstrebende Prinzip herrschend (Qu. Gailha

baud, Heft 74 und 75). 

Fig. 103. Lemercier. Uhr-Pavillon vom Louvre. 

Nur etwas frliher wurde dic Fa<;adc der Kirche St. Eticnnc-du - Mont 

in Paris vollendet, von 1610-1617, und dic kleine Hallc, welche an dcr 

Nordseite vorspringt. Indess gehort der untere Theil der Westfa<;ade ver

muthlich noch den letzten lahren des 16. lahrhunderts an, denn die Saul en 

mit verzierten Bossagenquadern, erinnern noch an die franzosische Spat-
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renaissance eines Delorme. Die famose Konigin Margot, die erstc Frau 

Henri IV., soli 3000 Livres zu dem Bau beigesteuert haben. Der obere Theil 

1 ! ,I rr '! I -
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Fig. 104. Portal \'lim Hotd de Vogue in Dijon (n. Sauvageot). 

der Fa~ade zeigt wieder den erneuten romischen Einfiuss, dieselbe ist aber 

dekorativ reicher, als die vorher genannte (Qu. Gailhabaud, Heft 73). 

Unter Louis XIII. wurden die Arbeiten an der Cour carree des 
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Lou v r e wieder aufgenommen. als F ortsetzung des von Lescot begonnenen 

Werkes. L e Mer c i e r, geboren zu Pontoise. stirbt 1660 zu Paris. baute in 

derselben Flucht einen zweiten FIUgel, als genaue Kopie des von Lescot her

ruhrenden und von diesem durch einen Pavillon, genannt de I'Horloge, 

getrennt. Le Mercier hatte die Idee. dieselbe F,](;:ade auf allen vier Seiten des 

Hofs zu \yiederholen und in der Mitte jedesmal einen ahnlichen grossen 

Pavillon mit Portal zu errichten. Es kam aber nur der Pavillon der Uhr oder 

der Karyatiden zur AusfUhrung. In den unteren Theilen desselben schloss sicl! 

Le Mercier wieder ganz an Lescot an, aber darUber fUhrte er einen Dom auf und 

verzierte denselben mit acht Karyatiden, zwei und zwei gekuppelt. an Stelle 

der Wandsaulen (Fig. 103). Der Bildhauer Sarrazin fUhrte diese Figuren aus. 

Swrend fUr den Eindruck des Pavillons ist die Oftere vViederholung kon

zentrischer Giebel. Das Innere des unteren Vestibuls ist aber lobenswerth; 

es ist eine N achahmung der Saulenhallen im Vestibul des Pal. F arnese in 

Rom. - Uebrigens konnte Le Mercier an diesem Werke seine eigentliche Stil

richtung nicht zeigen, er gehort als einer derer, welche den klassischen Barock

stil vorbereiten, in die folgende Epoche. 

Das Hotel Vogue zu Dijon ist einer der Bauten, welche den Stil 

Louis XIII. zum entschiedenen Ausdruck bring en. Dasselbe wurde 1607-1614 

fUr den Parlamentsrath Etienne Bouhier erbaut. Die Gebaude umschliessen drei 

Seiten eines Hofs, an der Strassenseite betindet sich die Ubliche Abschlussmauer 

mit grossem Portal. Die Hofseite der Eintrittshalle ist das vorzUglichste StUck; 

sie ist durch Rundbogenarkaden mit vorgesetzten korinthischen Saul en ge

bildet. deren unterer Theil verziert, der obere Theil mit Kanneluren versehen ist 

(Fig. 104). Die Halle, mit einer Terrasse abgeschlossen. zeigt eine Architektur 

von ausserordentlichem Reichthum und grosser Feinheit der DurchfUhrung, auch 

in den sitzenden Figuren der Bogenzwickel und den schonen Friesornamenten. 

Nach Aussen sind die verzierten Pfeiler des Portals durch kraftige Bossagen 

unterbrochen. Der Rundbogen der ThUr durchschneidet das Gesims und die 

Bossagen der Wolbsteine gehen bis zu den Schenkeln des Giebels. Die Eck

pfeiler setzen sich Uber dem Giebel fort und bilden eine Attika. Das Ganze 

ist eine echt dekorative Barockarchitektur, ohne andere Absicht, als auf 

malerische Wirkung. Ein Kamin im Saal der Garden, von 1614, zeigt denselben 

Stil. Die Ausbildung der Dacher mit glasirten, gemusterten Ziegeln und 

Dachendigungen in tigurirtem Blei ist sehr bemerkenswerth (Qu. Sauvageot 

und Rouyer). 

Der Bau des Chateau de Tanlay (Yonne) schon frUher begonnen, um 

1610 fUr Jaques Chabot fortgesetzt. Der Stil schwankt noch zwischen der 

Spatrenaissance und dem Baroek. Die ganze AusfUhrung ist in Haustein er-
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folgt. 1m Unterbau sind die damaszirten Quaderschichten bemerkenswerth, 

welche in dieser Zeit auch in den Niederlanden und in Deutschland vor

kommen; hier sind die Quadern in phantastischer Weise noch mit Pflanzen, 

Eidechsen und Schnecken bedeckt. 1m oberen Stockwerk ist der Quadergrund 

ebenfalls rauh gearbeitet, aber ohne Musterung. Dasselbe hat eine Pilaster

ordnung, dazwischen Fenster mit durchschnittenen Giebeln. Das Dach ist 

durch Eckpavillons aufgeIost und mit Dachluken, welche auf dem Haupt

gesimse sitzen, belebt. Das Schloss wurde 1643-1648 durch Le Muet erweitert. 

Das Portal der Cour d'honneur von Le Muet, in Form eines Pavillons mit 

anschliessenden terrassirten Arkaden, schliesst sich dem FrUheren in der Stil

gebung an (Fig. 105, 106 und 107). Dasselbe hat grosse dorische Saulen von 

bossirten Quaderschichten gcbildet, mit einem schweren Gebalk ohne Ver

zierungen. Die Fa\aden der Cour d'honneur, zum Theil von Le Muet, zum 

Theil frUher, sind sehr einfach (Qu. Sauvageot). 

Das Chateau des Ifs bei Fecamp (Seine inferieure) ist im Stil Louis XIII. 

erbaut, aber von wem und zu welcher Zeit ist unbekannt. Der Bau zeigt 

wieder eine wirksame Ziegelhaustein-Architektur, mit Ziegelflachen in ver

schiedenen Farben (Fig. 108). Dieser koloristische Elfekt beherrscht den 

ganzen Bau. Der sonstige Charakter ist der eines derben Barockstils mit 

massiger Ornamentskulptur. Die runden EckthUrme und die in das Dach 

einschneidenden Fenster und Giebel der Attika verstarken den malerischen 

Eindruck des Ganzen (Qu. Sauvageot). 

Das Chateau de la Ferte-sous-louarre (Seine et Marne), jetzt abge

brochen, war ein Bau aus den ersten Regierungsjahren Louis XIII., Gliede

rungen und Eckbossagen bestanden aus Haustein, die Flachen aus Ziegeln 

mit eingelegten vorspringenden Feldern aus Haustein. Die Ornamentskulptur 

war auch hier nur massig vertreten. 

Das Portal eines Hauses zu Lyon, vielleicht 1630-164° erbaut, zeigt 

in der Steinskulptur das Barock, dagegen ist in den sichtbaren Beschlagen 

und den gehauften Profilirungen der holzernen EingangsthUr eine gewisse 

provinzielle Stilverspatung bemerkbar (Qu. Rouyer). 

Die Gallerie des Schlosses Beauregard, in der Nahe von Blois, 

etwa urn 1628 fUr den Staatsrath Paul Ardier erbaut. Das Innere der Gallerie 

ist bemerkenswerth; sie ist mit 363 historischen Portrats in drei Rangen Uber

einander dekorirt, Konige von Frankreich, Prinzen, Prinzessinnen und be

rUhmte Manner des Inlandes und Auslandes darstellend. Die Hauptanordnung 

ist streng, nur in den Details macht sich der Barockgeschmack geltend 

(Qu. Rouyer). 

Das Chateau de Cheverny bei Blois, urn 1634 fUr den Grafen Henri 

EBE I. 
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Hurault de Cheverny durch den Architekten Boyer von Blois errichtet. Das 

Schloss bildet ein Gebaude von zwei Stockwerken mit einem schmalen Mittel-

--
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Fig. lOS. Chateau de Tanlay. Grundriss des Rez-de-chaussee. 

pavillon und zwei breiten Eckpavillons. 1m ersten Stock sind ovale Nischen 

mit KonigsbUsten zwischen den mit Giebeln bekronten Fenstern. EinApparte-

Fig. 106. CMteau de Tanlay. Grundriss der 1. Etage. 

ment, fUr den Konig reservirt, bildet den interessantesten Theil des Innern, 

wegen der Bilder auf den Tafelungen vOll Jean Mosnier von Blois. Dieser 

Kunsrler, geboren um 1600, ging nach Florenz, kam 1625 zurUck, malte im 
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Luxembourg und starb 1650. Die Malereien im Schloss Cheverny sind seine 

besten. 1m Saal der Garden ist der Plafond ein MeisterstUck, besonders in 

den Ornamenten der delikat gehaltenen Holzarbeit. Die Cartouschen Uber 

den ThUren haben den weichen verschwimmenden Kontur des schwerfalligen 

Barocks. Der Kamin im Schlafzimmer des Konigs, in Holz geschnitten, zeigt 

-------= 
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Fig. 107. Chateau de Tanlay. Eingang zur Cour d'honneur (n. Sauvageot). 

denselben Stil, aber mit sehr gut durchgefUhrtem und en camajeu auf Gold

grund bemaltem figUrlichen Detail (Qu. Rouyer). 

Ein Haus in Rouen (Rue St. Patrice), in schwerem Barockstil, aber 

nicht ohne Eleganz, in zwei Etagen, mit dorischen und jonischen Pilastern der 

Aussenfront. Ueber dem Portal und den Fenstern des Erdgeschosses sind schwere 

Cartouschen angebracht. Ueber den Pi last ern fehlt in beiden Stockwerken der 

Architrav. 1m oberen Stockwerke setzen schwere Konsolen auf, welche das 

Hauptgesims unterstUtzen, darUber sind Dachfenster mit volutirten Giebeln (Qu. 

Sauvageot). 
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Das Chateau d'Arnay-le-Duc (Dep. de la Cote-d'or) 1633 erbaut 

durch Prinz Henri de Bourbon, unvollendet geblieben und jetzt fast ganz 

zerstort. 1m Innern sind nur einige der sehr reichen Kamine erhalten. Die 

Dekoration des Aeusseren von einem fabelhaften Reichthum (Qu. Sauvageot). 

Der PavilIon des Arquebusiers zu Soissons, unter niederlandischem 

Einflusse 1623-1628, in Ziegel- und Werksteinen, mit einem hohen Schiefer

dache, barock, mit schwerer und weicher Detailbildung erbaut. Ecken und 

OeflilUngen mit Bossagen eingefasst. Die drei Sockelschichten in verzierten 

Quadern, weniges und schwerfalliges Ornament (Qu. Rouyer). 

Ein Haus zu Abbeville mit Gliederungen in Haustein und Flachen 

in Ziegeln ausgefUhrt. Die Fenster sind im Flachbogen geschlossen und im 

ersten Stock mit volutirten Giebeln bekront, welche untereinander durch 

Guirlanden verknUpft sind. Sonst erscheinen die Zuthaten des spateren Barocks; 

weiches Cartouschenwerk und hangende TUcher (Qu. Rouyer). 

Verspatet der Zeit nach, aber der Hauptsache nach im Stile Louis XIII., 

ist das Schloss de Bussy-Rabutin (Cote-d'or), des sen Hauptgebaude erst 

1649 errichtet wurde. Die jonischen Saulen des Portals sind mit Lorbeer

zweigen umwunden. Der erste Stock ist korinthisch. Del' gebrochene Rund

giebel des Mittelbaues schneidet in das hohe Dach ein, welches durch Dach

fenster liber dem Hauptgesims belebt wird (Qu. Sauvageot). Die FIUgelbauten 

sind frUher, noch aus der Epoche Fran<;ois I. 

b) Skulptur. 

Der grosse Giovanni da Bologna (eigentlich Jean de Douay), dem Her

kommen nach Franzose, aber in seiner kunstlerischen Eigenheit ganz Italiener, 
beherrscht durch seinen dekorativen Barockstil die gesammte Skulptur dieser 

Zeit bis zum Auftreten Bernini's. Das Pfercl einer 1614 auf clem Pont-Neuf errich

teten Reiterstatue Henri's IV., von Giov. da Bologna herrUhrend. Dasselbe war 

ursprUnglich fUr die Reiterstatue Ferdinand's, Herzogs von Toskana, bestimmt 

und wurde von Cosimo de' Medicis an die Regentin Maria de' Medicis ge

schickt. An der KUste der Normandie gestrandet, lag das Bildwerk ein Jahr 

auf dem Boden des Meeres, bis es endlich geborgen und nach Paris gebracht 

wurde. 1m Jahre 1792 wurde die Statue umgestUrzt, und spater durch eine 

neue ersetzt. Von Francavilla (eigentlich Pierre Francheville von Cambray, 

geboren 1548), dem manierirten SchUler Giov. da Bologna's, sind einige 

Arbeiten im Louvre aufbewahrt. Francavilla libertreibt noch die Uberschlanke 

verlangerte Gliederung und die manieristisch gesuchte Grazie der Schule von 

Fontainebleau. 
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Von Pierre Biard, Architecte-Sculpteur du Roy, einem SchUler Michel

angelo's, urn 1608 das Relief einer Reiterstatue Henri IV. fUr das Hotel de Ville 

von Paris gearbeitet. Die Figur tiber dem Eingangsportal stehend, aus Stein 

von Tnicy hergesteUt, hebt sich weiss von einem schwarzen Marmorgrunde abo 

Die Fassung der alten Inschrifttafel mit zwei unterstUtzenden Genien ist eben

falls von Biard. 1m Thronsaale des Stadthauses befand sich ein Kamin von 

Pierre Biard in den Jahren 1608-1613, aus Stein und verschiedenen Marmor

arten, sehr prunkvoll ausgeftihrt. Derselbe war von Antoine Bornat aus Paris 

bemalt. Ein zweiter Kamin in demselben Raume, von 1617, durch den Maitre 

sculpteur Thomas Boudin ausgefUhrt, mit reichem figUrlichen Ornament, hatte 

noch die Formgebung der italienischen Spiitrenaissance. Von Thomas Boudin 

erfolgt im Jahre 1611 die Vollendung der Reliefreihe an den gothischen Chor

schrank en der Kathedrale von Chartres, aber im Anschlusse an den Stil der lilteren 

Arbeiten. Es sind Geschichten des neuen Testaments in edler und wUrdiger 

Auffassung. Erst die letzten Reliefs, wie der Kindermord und anderes, zeigen 

eine leidenschaftliche Uber das Maass des Schonen hinausgehende Darstellung. 

Die architektonische Einfassung des Reliefs ist noch gothisirend, nur die 

Ornamente von zierlicher FrUhrenaissance, aber schwerlich fruher als 1550. 

In den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts kommt in Frankreich 

eine neue Bildhauerschule auf, welche, dem neuen malerischen Principe 

huldigend, die Bewegungsmotive mit Berechnung ausbeutet. Dies macht sich 

besonders in der kirchlichen Skulptur durch den Mangel an Ausdruck ruhiger 

und wahrer Frommigkeit geltend. - Dieser Art sind die Marmorstatuen 

Michel de Montigny's und seiner Gemahlin (1610) in der Krypta der Kathedrale 

von Bourges. - Ein Nachklang des Bessern ist noch in den Mamorfiguren 

der Ehegatten de la Berchere in der Kathedrale zu Dijon zu finden. 
Von Simon Guillain (1581-1658), aus dessen Schule Sarrazin und die 

beiden Augier's hervorgehen, befinderi sich im Louvre drei tUchtige gearbeitete 

Bronzebilder des zehnjiihrigen Louis XIV. und seiner Eltern, von dem im 

Jahre 1648 errichteten Pont au Change stammend. Von demselben Denkmal 

rUhrt ein Steinrelief her mit Gefangenen und Trophiien, etwas Uberftillt, aber 

klar entworfen. 

Jaques Sarrazin (1588-1660), geboren in Noyon, war in Italien und 

und schloss mit Domenichino Freundschaft. Seine berUhmten acht Karyati

den am Uhrpavillon des Louvre haben bereits zu viel Bewegung. 1m Louvre 

befindet sich von ihm die gute BronzebUste des Kanzlers Pierre Seguier; 

ausserdem von ihm das Grabmal Heinrich's von Conde. 

Der andere SchUler Guillain's, Franc;ois Augier (1604-1669), geht in 

seinen spliteren Werken bereits zur Bernini'schen Schule Uber. Sein Denk-
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mal der Herzoge von Longueville in Marmor hat die Form einer Pyramide. 

Die Statuen der vier Tugenden sind noch affektlos, aber die vergoldeten 

Marmorreliefs bereits in durchaus malerischer Anordnung. - Die Marmor

statue des Parlamentsprasidenten de Thou, knieend vor dem Betpulte dar

gestellt, ist von vortrefflicher Wahrheit, wie alles historische Bildwerk dieser 

Zeit. - Dagegen kommt in dem Marmorgrabmal des Ritters Jaques de Souvre 

der berninische Afi'ekt zum Durchbruch. Der Ritter ist sterbend dargestellt, 

von einem Genius betrauert. Aehnlich im Stil, die Marmorstatue des Herzogs 

Henri II. von Montmorency (t 1632), jetzt in der Kapelle des Kollegiums zu 

Moulins; der Held ruht halb liegend hingegossen, in romischem Feldherrn

kostUm, aber der Kopf ist edel. Seine Gemahlin uberlasst sich handeringend 

ihrem Schmerze. - Das Marmordenkmal des Herzogs von Rohan (t 1655), 

jetzt in Versailles, ist von feiner Portratauffassung, aber die beiden Genien, 

von denen der eine dem Sterbenden den Kopf stUtzt, der andere ihn seufzend 

mit dem Herzogsmantel bedeckt, gehoren zu der jetzt Uberhand nehmenden 

Dramatisirung. 

Michel A ugier (1612-1686), der jUngere Bruder des Vorigen, hat eine 

treffliche MarmorbUste Colbert's gearbeitet, die sich jetzt im Louvre befindet. 

Gille Gardin arbeitet die beiden MerkursbUsten am Avant- Portail der 

Porte Dauphine zu Fontaine?leau in einem sehr edlen dekorativen Stile in 

Sandstein. 

Wie handwerksmassig die Kunst jetzt Ofter betrieben wurde, beweist das 

1639 errichtete Reiterstandbild Louis XIII. auf der Place Royal; Pferd und Reiter 

wurden zwei verschiedenen KUnstlern Ubertragen. Daniel Ricciarelli, ein 

SchUler Michelangelo's, lieferte das erstere sehr gut, aber der Reiter von dem 

jungeren Biard war ganz erbarmlich. 

Ein neuer Geist kam erst wieder in der folgenden Periode durch Puget 

in die Bildhauerei; mindestens strebte dieser wieder mit der Aufbietung 

alIer Krafte nach dem Hauptziele aller Kunst, nach der Losung neuer 

Probleme. 

c)" Malerei. 

Seit dem Erloschen der Schule von Fontainebleau, bis zum Beginn der 

romisch - klassischen Reaktion, also wahrend der BlUthezeit des nordischen 

Barockstils, hat die franzosische Malerei noch keinen eigenen Weg gefunden. 

Bei Gelegenheit der fUr das pariser Stadthaus gemalten Bilder von Magistrats

personen werden verschiedenc Maler genannt: Jerome Francoeur, maitre peintre 

zu Paris urn 1602, Jehan d'Angers urn 1603, Ferdinand Helle, maitre peintre 
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um 160g, Georges Lallemand [6Il, Louis Bobrun 1624 und endlich Fran<;ois 

Porbus um 1620. - Georges Lallemand, peintre dc Paris, malt 161 I noch acht 

kleinc Portrats in Medaillons fUr die Gallerie des Hofes im Stadthause. 

Von F ran <; 0 i s Po r bus, dem Sohn eines flandrischen MaIers und selbst 

sehr geschatztem Portratmaler, befindcn sich Bildcr im Louvre. Porbus, 

Bunel und Debreuil malten die Galleric Henri IV. im Louvre, weIche ab

brannte und spater durch die Gallerie d'Apollon ersetzt wurde. Der bedeu

tendste Maler der Zeit unter Henri IV. ist Martin Freminet, der in Rom eifrig 

den Stil Michelangelo's und besonders die VerkUrzungen studirte. Er wurde 

1608 von Rom berufen, urn die Malerei an der GewOlbdecke der Kapelle 

St. Trinite im Schlosse zu Fontainebleau zu unternehmen und fUhrte das 

grosse Werk in einer gewissen Anlehnung an die Sistina durch, wenn auch 

seine Bilder, dem Barockstile entsprechend, durch ein reiches Stuck-Car

touschenwerk eingerahmt werden. 

Nach dem Tode Freminet's scheint es mit der franzosischen Malerei 

schlecht bestellt ZLl sein, denn Maria de' Medicis musste wahrend der Regent

schaft den grossen Rubens aus Flandern berufen, urn die Gallerie des Luxem

bourg malen zu lassen. Diese 1620-1623 gemalten Bilder, aus der Geschichte 

der Maria de' Medicis, befinden sich jetzt im Louvre und sind bei der nieder

landis chen Malerei aufgefUhrt. Mit Rubens kamen eine Anzahl hollandischer 

Kunstler nach Paris, zunachst als seine GehUlfen; dieselben waren aber spater 

selbstst8ndig an der Dekoration des Schlosses betheiligt. Die Plafonds waren 

von van Hoeck, die Landschaften von van Huden, die allegorischen Figuren 

der vergoldeten Lambris von van Thulden gem alt. - Die letzteren sind noch 

zum Theil erhalten und haben jetzt im Erdgeschosse Verwendung gefunden. 

Von Jean Dubois, ein schones Altarbild in der Kapelle St. Trinite zu 

Fontainebleau. Ein Plafond im Schlosse d'Oiron, aus einem Neubau vom 

Jahre 1625 stammend, mit mythologischen Malereien von Jaques Despicy 

und Vincent Mercier. 1m Schlosse de Cheverny bei Blois befinden sich 

auf den Ta felungen eines Zimmers Malereicn von J e a n M 0 s n i e r von Blois, 

geboren um 1600. Derselbe war in Florenz gewesen, malte irn Luxembourg 

und starb 1650. Die Malereien im Schloss Cheverny sind seine besten. 

Eine Anzahl franzosischer Maler bildete sich nach den italienischen Na

turalisten. Von diesen ist Simon Vouet (1582-lb41) der gemassigtere und 

schlichtere. Er folgt anfangs den spateren Venetianern und erst spater dem 

Caravaggio. Urn 1630 kam Vouet l1ach Paris und grUndete hier eine einfluss

reiche Malerschule. Von ihm sind im Louvre eine Anzahl Bilder vorhanden; 

im Berliner Museum eine tUchtig gemalte«Verklindigung».- Moyse Valen

tin (1600-1632) ist ein entschiedener SchUler Caravaggio's, aber massiger, 
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mindestens in den Martyrien-Bildern. Seine Werke befinden sich meist 111 

Italien und haben bei der italienischen Malerei Erwlihnung gefunden. 

Philippe de Champaigne, 1602-1674, geborener Brabanter, war besonders 

als Portrlitmaler berUhmt; von ihm in der Kirche des Klosters Port-Royal zu 

Paris ein schones Portrlit der GrUnderin Angelique Arnaud. Ausserdem von 

ihm, eine grosse Anzahl Bilder im Louvre, darunter ein vorzUgliches Portrlit 

Richelieu's. Andere SchUler Vouet's sind: Jaques Stella aus Lyon (1596-1657), 

zugleich Ornamentiker, dann Jaques Blanchart, als Kolorist bedeutend und 

nach venetianischen Meistern gebildet. 

Ein eigenthUmlicher KUnstler dieser Zeit ist Jaques Callot (1594-1635); 

er bahnt eine franzosische Genremalerei an, die leider bald wieder im Keime 

erstickt wird. - Unter Louis XIV. hort die franzosische Genremalerei ganz 

aut~ urn erst viel spliter wieder aufzutauchen. Die Abneigung des pomphaften 

Roi-Soleil gegen die holllindischen Genrebilder ist bekannt und in der That 

bildete das V olksmlissige und KleinbUrgerliche einen zu grellen Kontrast zu dem 

TheaterkostUm der damaligen Heldenspieler. - Callot hat nur selten in Oel 

gemalt, vorzUglich gross und von bedeutender Originalitlit ist er in seinen 

Stichen nach eigener Erfindung. Seine Darstellungen betreffen biblische 

Scenen, Belagerungen, Schlachten und CostUmbilder. Ein Hauptwerk von 

ihm ist die Blattfolge «Miseres et malheurs de la. guerre». Andere Arbeiten 

von Callot geben Darstellungen humoristisch-phantastischer Art, italienische 

Maskenkomodien, festliche AufzUge, wunderliche Tlinze, novellistische Scenen 

u. a. - Der Italiener Stephano della Bella, geboren 1610 zu Florenz, stirbt 

1664, arbeitet von 1640 bis 1650 in Paris, als Nachfolger des Callot, beschliftigt 

sich aber zugleich viel mit dem Ornamentstich. 

d) Dekoration. 

In den Arbeiten des Pierre W oeiriot, Bildhauer, Ornamentmeister und 

Goldschmied, geboren gegen 1532 in Lothringen, zeigt sich bereits der Barock

stil in der weichen Modellirung der Cartouschen und in der innigen Verbin

dung derselben mit reichen figurlichen Zuthaten. Der Goldschmied und Kunst

stecher Jaques Hurtu arbeitet urn 1614, und Toutin, Emailleur und Kunst

stecher zu Chateaudun, urn 1619. Beide setzen den Barockstil in den Gold

schmiedearbeiten fort. - Abraham Bosse, Architekt und Kunststecher, 

geboren zu Tours gegen 1605, stirbt 1676, ist einer der fruchtbarstcn Orna

mentiker (Fig. 109). Er fUhrt das schwere Ledercartouschenwerk des nieder

llindischen Rubensstils in Frankreich ein. - Der Maler J aq ues Stella, ge

boren zu Lyon 1596, gest6rben zu Paris 1657, der Architekt Pierre CollQt 
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in Paris um 1633 thatig, und noch mehr Jean Cotelle, Maler und Ornament

stecher, geboren zu Meaux gegen 1610, gestorben 1676, zeigen in ihren Stichen 

bereits den Uebergang zum klassischen Rarod:stil, wie derselbe sputer unter 

den Kardin1ilen Richelieu und Mazarin in Uebung kommt. Charles Audran, 

Kunststecher, geboren zu Paris 1594, gestorben 1674, arbeitet zu Lyon, Rom 

und Paris, verbreitet die F ormen des ausgebildeten italienischen Barockstils. 

Adam Philippon, Tischler und Hausingenieur des Konig um [645, der 

Fig. log. Abraham Bosse, Theil eines Fiicher, (n. ~Iaitrcs ofllcmanistes). 

Lehrer Jean Le Pautre's, gehort ebenfalls in den Uebergangsstil zur neu

romischen Klassik. 

Die Ornamentskulptur des franzosischcn Rarockstils findet emen eigen

thUmlichen Platz zur Entfaltung des FigUrlichen in den verbreiterten Fluehen 

del' abschliessenden Segment- oder Flachgiebel; indem das eigentliche Giebel

dreieck durch das Fortschneiden des mittleren Theils des unteren horizontalen 

Schenkels betrachtlich vergrossert wird. (Vergl. die Fig. 98 und [02. ) An 

Stelle des frUher libliehen Akanthusrankenwerks, welches sich in langen 

horizontalen Friesstreifen abwiekelte, tritt jetzt meist ein kleineres Blattwerk, 

Lorbeerzweige und dergleichen; besonders an den Bauten fUr den koniglichen 

Hof regelmassig wiederkehrend mit der Namenschifl"re des Konigs und aueh 

wohl seiner Geliebten versehen. Die Namen der Dianen, Gabrielen u. s. w. 
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okkupiren ganz offentlich und monumental den Platz der legitimen Gemahlinnen. 

Figur 110 giebt ein Beispiel der eigenthUmlich franzosischen Ornamentirung mit 

kleinerem Blattwerk. 
FUr den Stil der unter Henri IV. Ublichen Innendekoration ist die Ka

pelle St. Trinitc:! zu Fontainebleau charakteristisch; von der Gallerie Henri IV. 

im Louvre ist nichts erhalten. An der Decke der Kapelle St. Trinite sieht 

man den reich en Stuckrahm der Barockzeit zur Einfassung der Malereien ver

wendet (Fig. 1 I I). Von der inneren Ausstattung des Luxembourgpalastes, die 

sehr reich und verschwenderisch gewesen sein muss, sind nur die schon er

wahnten Reste, welche jetzt die Zimmer des Erdgeschosses schmUcken, er

halten und von ausseren dekorativen 

Zuthaten die Fontane Medicis 1m 

Luxembourggarten, von de Brosse her

rUhrend. Die vornehm und reich de

korirten Raume in Fontainebleau, die 

sogenannten Appartements du Pape, 

sind zwar UlIter Ludwig XIII. ausgefUhrt, 

gehoren aber ihrem Stil nach bereits in 

die folgende Epoche. 

Der Plafond der Chambre du Con

seil, im jetzigen Assisenhofe der Seine 

um 1622 ausgefUhrt, etwa zu derselben 

Zeit, als Jaques de Brosse den Saal 

«des Pas-Perdus» nach dem Brande wie

der erbaute, zeigt Malereien in Unten

sicht mit barockem Cartouschenwerk 
umrahmt. Auf den Balken kleine 

Fig. IIO. Detail einer Kaminsiiule im Chateau 
de Sully (n. Sauvageot). 

Camajeux in Rosa gemalt und kleine Genien auf Goldgrund. Die Reliefs 

sind vergoldet, der Grund der Balken ist grUn, von vergoldeten Profilen ein

gefasst. Die Seitenfiachen der Balken, ebenso wie die Wandfriese grlin 

mit vergoldeten Palmetten und Lorbeerzweigen. Die theilenden Triglyphen 

sind vergoldet mit roth en Einschnitten. Die Cartouschen roth und gold, die 

Profilirung des Bilderrahmens dunkelviolett mit gold, der Grund der Decke 

roth mit schwarzer Einrahmung. Die vier Deckenbilder stellen allegorische 

Frauengestalten vor (Qu. Rouyer). - Aus der Dekoration des Schlosses des 

Tournelles bei Mortcerf (Seine und Marne) stammende Lambris be find en sich 

jetzt im Chor der Kirche von Mortcerf. Die Felder der Lambris sind mit ge

inalten Arabesken auf Goldgrund ausgestattet. Die Ausflihrung ist in strengen 

architektonischen Gliederungen gehalten. Die Arabesken wechseln mit stilvoll 
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b~hand~lten naturlichen Blumen abo Die Malercicn habcn den Charakter yon 

farbigen Intarsicn (Qu. Rouy~r) . Das Schlafzimm~r der Marschallin de la 

Fi~. III. Detail del' Dcck" in del' :,apelle S. Trinitc III Fonlai;]ebleau (11. Pf,lM). 

Meillereye, im jetzigen Arsenal zu Paris, hat Lambris in ganzer Hohe des 

Zimmers mit reicher Malerei; Arabesken, Thiere und Landschaften in dell 

Feldern mit vergoldeten Rahmprofilen umgeben (Qu. Rouyer). - Eine ThUr 
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vom Schlosse Coulommiers, in sch\yerem Barockstile, mit gross en Cartouschen 

(Qu. Rouyer). 

e) Kunstgewerbe. 

Der Bronzeguss war in Frankreich immer noch 111 guter Uebung. Die 

Figuren der Welttheile, an den Ecken des Piedestals der Reiterstatue Heinri~h's IV. 

auf dem Pont-Neuf, wurden in Paris gegossen. Unter Louis XIII. und wHhrend 

der Regentschaft der Anne d'Autriche wurden grossere BronzegUsse nach den 

Modellen Guillain's und Michel Augier's ausgefUhrt. Die Familie der 

Chal ig n y in Lothringen zeichnete sich in drei Generationen durch ihre 

schonen Gussarbeiten aus. 

Die Kunst, in Eisen und Stahl zu verZleren, kam 111 Frankreich unter 

Heinrich IV. in Uebung, von Italien und Deutschland aus l1ach hier ein

gefUhrt. Cur sin e t genoss in damaszirten Wallen und GerHthen eines 

europHischen Ruts. 

Von Goldschmiedearbeiten enthHlt der Saal Henri IV. 1m Louvn: e111e 

Menge sehr schaner Arbeiten 111 emaillirtem und mit Edelsteinen be

setztem Golde aus der Mitte des 17. Jahrhunderts. Es sind Schalen, Wasser

kannen, Terrinen, aber man kennt die Namen der Verfertiger nicht. - Jean 

Toutil1 von Chateaudun erfand um 1632 ein Verfahren, Gold mit undurch

sichtiger Emaille zu belegen, das sogcnannte Maleremaille. Aus seiner Schule 

gingen eine Anzahl Kunstler hervor: Dubie, Morliere, Robert, Vauqer, 

Pierre Chartrier und andere, deren Arbeiten, PortrHts, Ringe und Uhrgehause 

im 17. Jahrhundert sehr berLihmt \\"aren. Gleichzeitig erlangte die Manufaktur 

von Emaillen in Limoges wieder einen grossen Ru[ Von Jean Limousin 

(1597-1625) behndet sich ein schones Salzfass im grUnen GewOlbe zu Dresden. 

Die Familie Laudin erhielt besonders den Ruhm der Limousiner Kunst 

aufrecht. Nicolas, der alteste dieser Familie, war einer der grossen Meister 

und seine Emaillen sind oft wundervolle GemaIde. Unter denen, die sich in 

der Kathedrale von Limoges behnden, sind besonders bemerkenswenh: der 

Tod Abels, das Opfer Abrahams, die Anbetung der Weisen, die Hochzeit zu 

Cana und Christus am Kreuze. 

Die Steinschneidekunst wurde von dem Mailander M a uri c e geUbt, der 

1732 in Rouen starb. Julien de Fontenay, genannt Cold ore, Kammer

diener Henri's IV., war der erste Franzose, der sich in der Glypthik aus

zeichnete. Derselbe starb erst unter der Regierung Louis XIII. - Andere 

Kunstler in diesem Fache waren: Fran<;ois Julien Barrier, derl646 starb, 

Louis Siries, welcher spHter nach Florenz ging. Varin war ein bedeutender 
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Medaillen- und MUnzschneider dieser Zeit. Erst seit der Regierung Henri IV. 

giebt es eine ununterbrochene Schule dieser Kunst in Frankreich. Einer der 

berUhmtesten Kunstler in diesem Fache war Dupre. Ais Kupferstecher blUhten 

unter Henri IV.: Leonard Gaultier, geboren urn 1560, etwas spater Callot, Labelle, 

Chaperon und perelle. - Der Holzschnitt fand in l<=tienne Duval und Palliot 

seine Vertreter; ausserdem in Leclerc und Pierre Rochienne. 

Fig. II2. Hotel de Vogue in Dijon. Laterne im 
grossen Treppenhallse (n. Sallvageot). 

Die Glasmalerei wurde von N i c 0-

las Pinaigrier, dem JUngeren, dem 

Enkel des berUhmten Robert, in den 

Jahren 1618-1635 in Paris ausgeUbt. 

Von seinen Arbeiten, den Fenstern 

der Gallerien der Kirchen St. Paul und 

St. Etienne du Mont, in welcher letzte

ren er eine Kopie der mystischen Kelter 

seines Grossvaters malte, ist nichts mehr 

erhalten. In verschiedenen franzosi

schen Kirchen, wie in der Kathedrale 

von Moulins bei Clermont, der Kirche 

der heiligen Katharina von Vice-Ie

Comte in der Auvergne, in der Kirche 

St. Eustache zu Paris die grossen grau 

in grau gemalten Figuren, in der 

Kirche von Brou historische Personen 

mit vielen Wappen, in der Kathedrale 
von Auch die gemalten Einfassungen 

der weissen Fenster, dann in der Kirche 
St. Quen zu Rouen, in der Abteikirche 

zu Ferrieres und arideren Orten sind 

noch manche Reste von Glasmalereien 

des 17. Jahrhunderts erhalten, aber nur 

als vereinzelte Nachklange einer unter-

gehenden Kunst. Es gab keine Glas-

malerschulen mehr und mit dem Ableben jedes KUnstlers ging ein StUck der 

durch Tradition vererbten Kunstgeheimnisse verloren. 

Die in den BUrgerkriegen zersttirte Manufaktur fUr Teppichweberei zu 

Fontainebleau wurde unter Henri IV. urn 1597 wieder hergestellt. Laurent und 

Dubourg wurden die Vorsteher derselben. 1m Jahre 1604 siedelten die Teppich

arbeiter nach dem Louvre Uber, urn dort die den orientalischen nachgeahmten 

Teppiche und die Haute· Lisse-Tapeten zu fabriziren. In demsclben Jahre 
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errichtete Henri IV. die Manufaktur de la Savonnerie, um tUrkische und 

persische Teppiche nachzuahmen und gab derselben Dupont von Paris zum 

Direktor. 1m Jahre 1607 legte Henri IV. noch eine Tapetenfabrik, nach Art 

der flandrischen, in der Vorstadt St. Germain an und stellte dieselbe unter 

die Leitung von Marc. Co mans und Franc;:ois de la Planche. 

In der Holzbildhauerei zeichneten sich im 17. Jahrhundert noch Blanet 

und Lestocart aus. Das Stuhlwerk der Kirche St. Pierre zu Toulouse, im ent

schiedenen Barockstil ausgefUhrt, mit Cartouschen, Muschelwerk und geflUgelten 

Engelskopfen, sonst streng architektonisch gegliedert und sehr sorgfaltig aus

gefUhrt (Qu. Rouyer). Das Stuhlwerk der Kapelle im Hotel-Dieu zu Com

piegne, aus der Kirche St. Nicolas stammend, hat die mageren Formen und 

die schwachliche Profilirung des Uebergangsstils (Qu. Rouyer). Ais Meister 

der schonen aus der Zeit Louis XIII. stammenden Holzarbeiten in Fontainebleau 

wird Jean Go bert genannt und fUr die Schlosserarbeiten Achille Poyart 

(Qu. Pfnor). Figur 112 giebt in einer Laterne aus dem Hotel Vogue ein Bei

spiel der Schmiedearbeit der Zeit, wie immer in der Eisenarbeit, wird an 

derselben eine gewisse Stilverspatung bemerkbar. 

f) Kunstlitteratur. 

Die antik-romischen Bauten find en einen neuen Bearbeiter in Jaques 

Androuet Ducerceau. Von ihm erscheinen: Jacobus Androuetius du Cerceau. 

Lectoribus. s. Quoniam apud veteres alio structurae. Genere Templa. etc. 

Aureliae 1550. Geometrische Aufrisse antiker Tempel, Restaurationen antiker 

Gebaude und eigene Arbeiten enthaltend. - Praecipua aliquot Romanae anti
quitatis ruinarum monimenta vivis prospectibus ad veri imitationem affabre 

desiquata. Die romischen Ruinen darstellend. - Jacobus Androuetius Du

cerceau. Lectoribus. s. cum natus essem duodecim fragmenta structurae 

veteris commendata monumentis a Lenardo Theodorico. Valete. Aureliae 1550. 

Perspektivische Zeichnungen antiker Fragmente. - Livre des Edifices antiques 

romains etc. par Jaques Androuet du Cerceau 1583. - Jacobus Androuetius 

du Cerceau. Lectoribus s. En vobis candidi lectores et architecturae studiosi 

quinque et viginti exempla Arcum, etc. Aureliae 1549. Antike Triumph

bogen aus ltalien und Frankreich. - Jacobus Androuetius du Cerceau. 

Lectoribus. s. Veteri consuetudine insituquc notro novos subinde etc. 1551. 

Innere und ausscre Ansichten antiker Gebaude in Perspektiven. 

Von B. de Montfaucon erscheint ein Werk, L'Antiquite expliquee, Paris 

1749. IO vol.' in Fol. - Die antiken Baurcstc in Frankreich behandelt Duchesne, 
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Antiquitez de la France 1647. - Auch das franzosische Mittelalter findet his

torische Wlirdigung bei J. Hiret. Antiquitez d'Anjou. Angers 1609. 12. - Du 

Breuil, Theatre des antiquites de Paris. Paris 1612. 4. - Cl. Malingre, Annales 

de la ville de Paris. Paris 1640. Fol. - Jean R. M. Paintre. De la sepulture 

des roys et reynes de France recueillies. Paris 1588. 12. 

Flir die franzosische Archaologie war Pierre Antoine Rascas de Bagarris, 

geboren zu Aix in der Provence 1567, gestorben 1620, besonders thatig. Er 

brachte eine der reichsten Sammlungen dieser Zeit an Mlinzen und Antiqui

taten zusammen und wurde von Henri IV. um 1601 oder 1602 zum Maitre 

des cabinets et antiques du roi ernannt. Bagarris woUte die Geschichte 

Henri's IV. in Medaillen darstellen, um 1608 waren die Zeichnungen schon 

grosstentheils entworfen, ais der Tod des Konigs die Arbeiten unterbrach. 

Die italienische Renaissance fand jetzt, ausser durch die Ornamentstecher, 

weniger Beachtung. Etienl1e Duperac, Architekt, Bildhauer und Maler, geboren 

1560 in Bordeaux, war in seiner J ugend in Italien und schrieb nach seiner 

Rlickkehr ein Werk liber die Garten von Tivoli, welches er der Maria 

de' Medicis zueignete. 

Die Hauptwerke liber franzosische Renaissance der vorhergehenden Epoche 

und seiner Zeit sind von Ducerceau verfasst. Das berlihmteste ist das schon 

frliher erwahnte, Livre d'architecture de Jaques Androuet du Cerceauconte

nant les plans et les dessaings de cinquante bastiments tous ditferens etc. 

Paris 1556. Es erschienen spater noch vermehrte Ausgaben dieses Werks. 

Ein zweiter Band von 68 Tafeln, «Second livre d'Architecture par Jaques 

Androuet Ducerceau. Paris 1561», enthalt Kamine, Dachfenster, Portale, 

Brunnen und Grabmaler. Ausserdem erscheinen noch eine Anzahl Blicher 

von Ducerceau, mit Details und Ornamenten, liber die flinf Saulenordnungen 
und liber die Perspektive. 

Sehr zahlreich vertreten sind die Werke der Ornamentstecher und Klein

meister. Pierre Brebiette, Maler und Kunststecher, geboren zu Mantes-sur-Seine, 

Opera diversa etc. 1638, Nova Raccolta di vari scherzi und anderes. - Simon 

Vouet, der berlihmte Maler (1590- 1649), Livre de diverses grotesques 

peintes dans Ie cabinet de bain de la Reine-regente au Palais-Royal, gravces 

par Michel Dorigny. 1647. - Pierre Biard, Sohn, Bildhauer und Stecher, 

Fontaines dont les vasques sont soutenues par des Satyres. - Mathurin Jousse, 

de la Fleche, geboren gegen Ende des 16. Jahrunderts, La Fidclle Ouverture 

de l'art du serrurier etc. 1625. Mit 52 Tafeln liber Schlosserarbeiten. -

Pierre Faber von Lyon, Kunststecher, Le Soleil au Signe du Lyon etc. 

Entree de Sa Majeste Louis XIII. et de la plus illustre Princesse de la Terre, 

Anne d'Autriche, Royne de France et de Navarre, dans la ville du Lyon. 
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Lyon 1622. - N. Blasset, Architekt, in Amiens (1600-1659), Les Epitaphes 

inventees par N. Blasset, d'Amiens. - Abraham Bosse, Architekt, Ornament

meister und Stecher, geboren in Tours um 1605, gestorben 1676, Sechs Bande 

Ornamcntc, Architekturen, Facher, Kamine, AItare und figtirliche Kom

positioncn. - Francard, Architekt, Nouvelles cheminees gravees sur les 

dessins de M. Francard, architecte du Roy. Paris 1617. - Jaques Stella, Hof

maler, geborcn zu Lyon I 59b, gestorbcn zu Paris Ib57, Divers ornements 

d'architecture recueillis et dessegnes aprcs l'antique, par Stella. Paris 1653. -

Pierre Callot, Architekt, arbeitet urn 1b33 zu Paris, Pieces d'architecture ou 

sont comprises plusieures sortes de Cheminees, Portes etc. Paris 1633. 

3. Der nordische Barockstil in Deutschland 

von 1580 bis 1680. 

Das Geftihl fUr erhohte malerische Wirkung, kraftige Schattengebung 

und bewegte Formen verpflanzt sich bald genug, gegen 1580, aus Italien und 

den Niederlanden nach Deutschland und dam it beginnt hier die Dekorations

weise und das neue RaumgefUhl des Barockstils herrschend zu werden; aber 

daneben bleibt noch lange die massigere Behandlungsweise der Spatrenaissance 

herrschend, wie dies bereits im yorigen Abschnitt zur Darstellung gekommen 

ist. Die deutschen Meister verarbeiteten die barocken Motive in einer ihrer 

Phantasie zusagenden Weise und hieraus ergiebt sich die eigene nationale Form 

eines deutsch-nordischen Barocks, weIche sich im Aufbau durch das FesthaIten 

an dem Vertikal-Prinzip der Gothik, durch fortgesetzte Verwendung steiler 

Giebel uncl Dacher und in der Plananlage durch Erkerbauten und andere 

deutsche EigcnthUmlichkeiten kennzeichnet. Gar nicht seIten wird noch das 

Dctail der Gothik, nur in Vcrbindung mit clem grossen weich modellirten Car

touschenwerk, den durchschnittcnen und volutirten Giebeln und anderen im

portirten Besonderheiten des italienischen Barockstils, verwendet. Im Wesent

lichen ergiebt sich immer noch eine gothische Renaissance; das heisst, man 

baut im Geiste der Gothik weiter, aber mit Verwendung barocker Einzelformen. 

Ganz langsam und allmahlich wird die Gothik immer mehr verdrangt und 

cndlich werden die Architekturformen auch der Hauptsache nach klassischer. 

Wic Uberall in den nordischcn Landcrn ist der klassische Zug am frtihesten 

an den Ordenskirchen zu bemerken, ohne dass man berechtigt ware, diesen 

Bauten in Deutschland irgend einen ausschliesslichen, oder a~ch nur allgemein 

stilgebenden Einfluss zuzuschreiben. Der Barockstil macht, als beliebter 

EBE 1. 25 
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Ausdruck des Zeitgeschmacks, ohnedies seinen Weg durch ganz Europa. Mit 

derselben Geschmacksrichtung hangt die Vorliebe fi.ir naturalistische, derb

Uppige Ornamentirung eng zusammen; die jetzt ublich werdenden Frucht

schnUre, Blumengehange und Cartouschen in Verbindung mit FigUrlichem, 

verdrangen die Arabeske vollstandig. Dieser neue Stil konnte in der Zeit bis 

zum Beginne des dreissigjahrigen Krieges, bis 1618, in Deutschland eine umso 

breitere und prachtigere Auspragung finden, da besonders die Stadte damals 

auf dem Hohenpunkte allgemeinen bUrgerlichen W ohlstandes angekommen 

waren. Die reichen Anlagen der Rathhauser, Zunfthauser, Patrizierwohnungen 

und SchlOsser geben davon Zeugniss. Selbst noch wahrend der Periode des 

dreissigjahrigen Krieges dauert, mindestens in den vom Kriege nicht unmittel

bar heimgesuchten Gegenden, eine lebhafte und aufwandvolle Bauthatigkeit 

fort und endet erst nach dem westphal is chen Frieden, nachdem die allgemeine 

Erschopfung, die vollstandige Vernichtung des Volkswohlstandes allseitig zur 

vollen langhin nachwirkenden Gehung gekommen \yar. Deutschlands Macht ist 

nun politisch, wie litterarisch, und kunstlerisch gebrochen und die spatere 

Bauthatigkeit konzentrirt sich an den von auslandischen Ideen Uberfiutheten 

Hafen; denn mit der eigenen Initiative eines selbststandigen BUrgerthums 

ist es zu Ende. 

In der S~lptur und Malerei ist Uberhaupt weniger als in der Architektur 

von nationalen EigenthUmlichkeiten zu entdecken; auf diesen Gebieten beruht 

alles auf italienischer Nachfolge. In der Bildhauerei wird nur Gioy. da Bo

logna's Schule spater von der Bernini'schen abgeWst. In der Malerei zeigt 

sich ein weitlaufiges allegorisches Wesen in der Art der Caracci's und macht 

spater einer Nachahmung der Hollander und der italienischen Naturalisten 

Platz. An den Hafen findet die Portratmalerei noch eine gewisse Beachtung, 

aber die Leistungen der Monumentalmalerei sind sehr yereinzelt und nur 

noch ein dekoratiyer Schatten wirklicher Kunst. Einen Lichtblick geben die 

Anfange der Landschaftsmalerei unter dem Einfiuss del' Italiener und Nieder

lander. 

a) Architektur. 

Bezeichnend fUr die Gesammterscheinung des deutschen nationalen Barock

stils ist das gegen frUher wieder SHirker bemerkbar werdende Auftreten des 

gothischen Prinzips. So ist derFriedrichsbau des Heidelberger Schlosses, 

ein echter Typus deutscher Kunstart, wieder gothischer in seiner machtig zur 

Geltung gebrachten Vertikal-Gliederung als der frUhere Otto-Heinrichsbau. 

Der Friedrichsbau, unter KurfUrst Friedrich IV. (regierte yon 1592-1607) errichtet, 



Fig. 113. Friedrichsball ,,-ics Heidelberger Schlosscs.



388 II. Abschnitt. Bal'Ockstil erster Stufe. Friedrichsbau in Heidelberg, Schloss Gottesall. 

einer der schonsten deutschen Barockbauten, hat z\\'ei zu W ohnraumen be

stimmte Stockwerke, liber einem hohen zur Kapelle eingerichteten Erdgeschosse 

und ist in den Jahren 1601-1607 erbaut. Der Skulpturenschmuck von Meister 

Sebastian Gotz aus Chur wurde aber in einem Jahre vollendet. 1m Aufbau 

der Fa~ade werden die im Otto-Heinrichsbau gegebenen Ideen benutzt, be

sonders das malerische Motiy des Wechsels von Figurennischen mit Pilastern; 

aber die energischen, yom Sockel bis in die Dacbgiebel gehenden Durch

kropfungen und die derbplastische Behandlung der Barockdetails geben dem 

Aeusseren einen ganz vom frliheren verschiedenen Charakter (Fig. 113). Die 

Kapellenfenster haben in Renaissanceformen behandeItes Mass\\'erk, die Fenster 

im ersten Stock zeigen rustizirte Einfassungen und Mittelpfeiler statt der 

Figurenhermen; Uberhaupt erscheint das FigUrliche, mit Ausnahme der Nischen

statuen, zurUckgedrangt zu Gunsten kraftiger Gliederungen und Profilirungen. 

Die beiden steilen, mit Volutenformen abschliessenden Dachgiebel vermehren 

noch den eigenartigen nationaldeutschen Charakter des Ganzen. Die Decke 

der Kapelle hat gothische Kreuzgewolbe, die Strebepfeiler sind nach innen 

gezogen und bilden eine Art von Seitenschitfen. Der Architekt des Friedrichs

baues ist unbekannt, vielleicht war Meister GOtz auch der Urheber des Plans 

(Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abth.9). Das Heidelberger Schloss wurde 1688 von 

Melac, dem VerwUster der Pfalz, in die Luft gesprengt und 1 ti93 der Rest von 

franzosischen Kriegsbanden muthwillig verwUstet. 

Das Schloss Gottesau bei Karlsruhe wurde unter Markgraf Ernst 

Friedrich um 1588 an Stelle eines in den Bauernkriegen zerstorten Benedik

tinerklosters erbaut. Der Grundriss bildet ein langliches Rechteck mit vier 

flankirenden EckthUrmen und einem Mittelthurm an die Anlage franzosischer 

Manoires erinnernd, am meisten an Schloss Mortainville (Dept. Seine infe

rieure). Auch die Korbbogen liber den Pilasterstellungen deuten auf franzo

sischen Einfluss. Autfallend ist die geringe Tiefe des Baues von 13m, vielleicht 

ist nur ein Theil einer grosseren Anlage vorhanden. Das Innere ist 1689 

durch die Banden Melac's verwlistet, 1735 ausgebrannt und 1740 \vieder repa

rirt, bei welcher Gelegenheit die ThUrme ihre j~tzigen Kugelhauben bekamen. 

Die vollstandig erhaltene Fa~ade hat einfache, strenge Gliederungen, mass

volle Profilirungen und zeigt das bewusste Strcben, nach oben leichter zu 

werden. Die Form und Ornamentirung der Pilaster und Ferister hat sehr 

viel Aehnlichkeit mit den Formen des Friedrichsbaues am Heidelberger 

Schlosse, nur fehIt in Gottesau das FigUrliche ganz. Das Material der Gliede

rungen ist rother Sand stein, die Mauerflachen sind geputzt. Die Keller m~t 

kolossalen Kreuzgewolben auf dUnnen Sandsteinpfeilern Uberdeckt (Qu. Ortwein, 

d. Renaiss., Abth. 49). 
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Die grossen BauausfUhrungen des Bischofs Julius Echter von Mespel

brunn in WUrzburg zeigen noch entschiedener die Mischung des Barockstils 

mit gothischen Elementen. Del' Bischof hatte die Hochschulen in den Niedel'

landen, Frankreich und Italien besucht und sich auf Reisen zum Kunst

macenaten gebildet. Seit 1573 Bischof von \Viil'zburg, ging sein Bestreben 

Fig. "4. Qllerschnitt der Universitiitskirche in \Vurzburg (n. Reinhardt). 

sofon auf die El'richtung grossartiger Baudenkmale. Das umfangliche Spital 

wurde 1580 eingeweiht, urn [582 der Grundstein zur Universitat gelegt, die 

dazu gehorige Kirche urn 1591 vollendet. Bald darauf errichtet Bischof 

Julius die Kil'che des Haugerstifts und erneuert nach einem Brande das 

bischofliche Schloss mit prachtvoller Ausstattung. Ebenfalls von ihm riihn 

der Bau der Wallfahrtskirche zu Dettelbach her, urn 1613, ein grossartiger 

Kreuzbau mit kuhnem Gewolbe und prachtiger Fa~ade. - Die Universitat, 

sammt del' Kirche ursprunglich Jesuiten-Kollegium, wird nach cinem Plane 
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des Baumeisters A. Kal durch W. Beringer errichtet. Der Bau bildet em 

Quadrat, ganz in rothem Sandstein ausgefiihrt, schlicht, derb und schmucklos. 

Die drei Portale der nordlichen Hauptfront sind streng antikisirend mit 

kanneliirten gekuppelten Saulenpaaren eingefasst und zwar in allen drei 

Ordnungen, die korinthische in der Mitte, die jonische und dorische zu 

Seiten. Die Attika iiber dem Hauptportal ist mit einem Relief geschmiickt, 

die Ausgiessung des heiligen Geistes in dem effektreichen Stile des italienischen 

Barocko darstellend. Der hier vorspringende Fliigel ist mit hohem Voluten

giebel abgeschlossen. Die Treppen haben grade Laufe im Sinne der Renais

sance, aber die Gewolbe des Innern sind wieder vollig gothisch durch

gebildet. - Die Universitatskirche, die Siidseite des Quadrats bildend, ist 

bereits in der Grundrissbildung von dem System des romischen Barockstils 

beeinfiusst; sie zeigt ein moglichst breites Mittelschiff von Kreuzgewolben 

iiberdeckt, wahrend die Seitenschiffe auf Arkadenreihen reduzirt sind und 

iiber sich in zwei Geschossen Emporen haben. Pfeiler und Bogen dieser reich 

wirkenden Arkaden haben die romische Gliederung, mit vorgesetzten Halb

saulen, unten do risch, dariiber jonisch und zuletzt korinthisch (Fig. 114). 

Die Fenster haben aber ein spatgothisches Masswerk und in der Westfa<;ade 

kommt die Gothik in der Anlage eines grossen Rosenfensters bedeutungsvoll 

zum Vorschein (Fig. 115). Der Altarraum ist halbkreisfOrmig geschlossen. 

Das Hauptschiff ist zwar mit Kreuzgewolben iiberdeckt, doch sonst nicht 

mittelalterlich stilisirt. 1m Aeussern ist die Vereinigung der Gothik mit der 

Antike weniger gut gelungen; die schweren Strebepfeiler, als kolossale 

dorisch~ Pilaster mit Rahmprofilen gebildet, auf hohen Stilobaten stehend, mit 

Eierstaben und Zahnschnitten an den verkropften Gesimsen, wirken nicht 

gliicklich, sind aber erst yom Jahre 1698. Die drei Fensterreihen der Seiten

fronten, den Arkadenrangen des Innerll entsprechend, sind oben rundbogig 

geschlossen, unten mit leicht zugespitzten Bogen. Dieselben sind mit 

dorischen Pilastern eingefasst und haben als Bekronung in den unteren 

Reihen Bogengiebel auf Voluten. Der Thurm hat eine ahnliche Detail

lirung, statt der jetzigen geschweiften Haube war friiher ein spitzer Helm 

vorhanden. Die Ausfiihrung des Ganzen erfolgte in zweifarbigem Sandstein, 

roth fiir die Architekturtheile und heller fiir die Skulpturen und Fenster

fiillungen. - Das Julius-Spital, urspriinglich von Kuncz Muller und 

Kaspar Reumann ausgefiihrt, wurde durch Brand zerstort und spater durch 

einen Neubau ersetzt (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. Wiirzburg). 

Die jUngeren Theile des Rathhauses zu Niirnberg, die Hauptfa<;ade 

gegen die Burgstrasse und die mit dieser die drei Seiten des Hofes bildenden 

Fliigelbauten, sind 1613-1619 von Eucharius Karl Holzschuher ausgefiihrt. 
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Fig. lIS. Vntercr Theil des Thurmes von der Universitiitskirche in Wiirzburg (n. Reinhardt), 
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Die Hauptfa~ade, durch kolossale Lange ausgezeichnet, zeigt die volle Herr

schaft des italienischen Stils, welcher um diese Zeit bei grosseren Bauten die 

specifisch nordischen Giebel, Dachfenster und Pyramiden zu verdrtingen be

gonnen hatte. 1m Ergeschosse sind drei barocke Portale. Die oberen Ge

schosse, auch die an beiden Ecken und in der Mitte Uber dem Hauptgesimse 

sich erhebenden Dacherker, zeigen keine bemerkcnswerthen F ormen; aber 

vermuthlich wurde diese Magerkeit des Aeussern einmal durch Geldmangel, 

dann durch die Verwendung eines grob

kornigen Sandsteinmaterials, welches 

reichere Barockformen nicht aufkom

men liess veranlasst; denn das gleich

zeitige Innere zeigt die entschiedene 

Herrschaft des neuen Stils (Qu. Ort

wein, d. Renaiss., Abthlg. I). 

1m MUnster zu Freiburg im 

Breisgau wurde 1668 ein grossartiger 

Lettner 111 edlen Barockstilformen 

durch Meister Jacob Altermadt er

richtet. 1m Jahre [789 wurde der Lett

ner abgebrochen, in zwei Theile zerlegt 

und beide Hiilften in den KreuzflUgeln 

als Musikerchore wieder aufgebaut, 

wobei leider die ursprUnglichen be

merkenswerthen Kreuzgewolbe verloren 

gingen. 

Am aIten Schlosse zu Stuttgart 

wurde erst 1687 unter Herzog Eberhard 

Ludwig der gewaltigeThurm derSUdost
Fig. II6. Fa,adentheil vom kurfiirstl. Schloss ecke errichtet. Zwischen diesem Bau und 

in Mainz. 
den letztvorigen Schlossanbauten waren 

Uber hundert Jahre verflossen. Der Thurm von 16,1 m Durchmesser hat sechs 

Stockwerke, von denen aber keins gewOlbt ist (Qu. Ortwein, d. Renaiss., 

Abthlg. 37). 

Der FIUgel an der Rheinseite des kurfurstlichen Schlosses zu 

Mainz, in den Jahren [627-[678 erbaut, ganz in roth em Salldstein, ist ein 

prachtvolles spates Beispiel nordischer Barockarchitektur (Fig. [16). Die Erker 

an den Ecken sind echt deutsche Motive; allen falls liesse die malerische Be

handlung der Saulenschafte an den Erkcrn mit spiralformig gebrochenen 

KannelUren auf franzosischen Einfiuss schliesscn. Die F ensterarchitektur ist 
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reich durchgebildet, mit geschweiften durchschnittenen Giebeln im ersten Stock 

und mit eben solchcn geradcn Giebeln im zweiten Stock. Die Ornamentik 

ist yon dcrb plastischer Modellirung (Qu. Ortwcin, d. Renaiss., Abthlg. 6). -

Gegenwartig ist das Schloss zum sttidtischcn Museum eingerichtet. - Das 

Schifferhaus in Mainz von 1671, als Umbau eines gothischen Hauses, ist 

im Barockstil durchgefUhrt (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. 6). 

Das Portal dcs ehemaligen Zunfthauses der Ackersleute Il1 

Colmar, an der Vaubansgasse belegen, spater Synagoge, jetzt Privathaus 

«zum goldenen Schiff», von 1626, zeigt cine reiche deutsche Barockarchitektur 

und in einer Cartousche das Zunftwappen, den Pflug (Qu. Ortwein, d. Renaiss., 

Abthlg. 44). - Das Portal, an eincm Hause in der Blickergasse 4 zu Colmar 

yon 1616, ehemals das Haus der Schmiedezunft, seit der Revolution Privat

besitz, im deutschen Barockstil (Qu. Ortwcin, d. Renaiss., Abthlg. 44). - In 

demselben Stile, das Rathhaus zu Gernsbach, 1617 fUr Johann Jacob Kest als 

Privathaus gebaut. N ur der Steinbau und eine Wendeltreppc sind noch im 

ursprUnglichen Zustande vorhanden. Die Fa\adc in roth em Sandstein hat 

einen Trcppengiebel mit hornfOrmigen Ausladungen und Uberall gekuppelte 

Fenster mit durchschnittenen Giebeln. Das Cartouschenwerk begleitet auch 

die Fenstereinfassungen (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. 39). - In Geisen

heim das Portal des Ingelheimer «Her Hofes», um 1681 aus goldig rothem 

Sandstein und graugelben Putzflachen in barockcn Formenerbaut, mit den 

hornfarmigen Giebclverzicrungen (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. Mittelrhein). 

Die Jesuitcnkirchc in Koln von 1621-1629 in uppigem Barockstilc, 

im Innern mit thcilweiser Vergoldung und weiss en FigUrchen (Qu. Ortwein, 

d. Renaiss., Abthlg. 22). - Die Kirche zu DUnnwald bei Kaln mit einem 1620 

erbauten Kloster, zeigt Verwandtschaft mit der lesuitenkirche in Kaln. - Der 

Zunftsaal der Bierbrauer in Koln, Schildergasse 96, im Barockstil (Qu. Ort

wein, d. Rcnaiss., Abthlg. 22). - Das Haus in Kaln, Sandbahn 8, in \\'uchtigem 

reichen Barockstile (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg 22). 

Am Dam zu Trier crbaute Bischof Johann Hugo von Orsbeck die 

Schatzkammer und die dorthin aus dem astlichen Chore fUhrende herrliche 

Marmortreppe. 

Der Renaissanceausbau des Rathhauses in Bremen erfolgte erst 1609 

bis 1612, aber ein Portal, jetzt in der Nordwand des grossen Saals, wurde 

schon 1578 von Herzog Julius von Braunschweig der Stadt geschcnkt, und 

zeigt bereits dasselbc edle Barock, welches das spatere Aeussere auszeichnet. 

Die Gliederungen diescs Portals sind von farbigem Marmor und aile Orna

mentc aus Alabaster (Qu. Ortwcin, d. Renaiss., Abthlg. 34). - Der Kern dcs 

Bremer Rathhauses ist ein einfacher gothischer Bau aus dem Anfange des 
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15. 1ahrhunderts; der Renaissancebau begann 1609 mit der Erneuerung des 

Dachstuhls. Dann wurde an cler Siiclseitc die schone Marktfac;ade mit der 

grossartigen Laube errichtet und als einzige dekorative gothische Reste blieben 

hier die grossen Figuren im ersten Stock mit den Raldachinen (Fig. 117). 

Fig. Il7. Mitteltheil der I-Iallptfront Yom Rathhause in Bremoll. 

Meister des Renaissancebaues war vermuthlich der Steinmetz Luder von 

Bentheim, 10hann Prange half an den Steinmetzarbeiten. Die Arkaden der 

Halle sind sehr reich an figUrlicher Ornamentik, in den Zwickeln befinden 

sich unter anderen die Darstellungen der gefesselten und befreiten pro

testantischen Kirche, auch die Friese mit den Seethieren sind ganz vorzuglich 



Fig. lIS. Arkadenstiick vom l3remer Rathhallse (n. Ortweill), 



Fig. "9. Gclanderstiick von der Treppe de,. Gildenkammer im Bremer Rathhanse (ri. Ortwein). 
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(Fig. 118). Der grosse Giebel ist praehtvoll entwiekelt, mit sehr schonen 

Cartousehen als Rahmen der kleineren Fenster im zweiten Stoekwerk. Das 

Cartousehenwerk und die yorzligliche Laubornamentik IHihert sich bereits 

den Bildungen des folgenden klassisehen Baroeks. Der Einbau der Gil d en

kammer, an der SUdseite des grossen Saals, zeigt ein Uberreiches baroekes 

Holzsehnitzwerk. Der Charakter desselben ist sehr phantastisch und 

pomphaft, die Reliefs sind be malt , aussserdem sind noeh .zwei Bilderfriese 

angebraeht. 1m Ganzen ist hier gegen das Aeussere eine Veranderung des 

Stils, ein starkeres Heryorkehren des nordiseh - phantastisehen Barocks zu 

Fig. 120. Cicbel \'om Krameramtshau~c ill Bremen. 

bemerken;' indcss war doeh wohl Luder von Benthcim eben falls der Urheber 

dieses von 1612-1616 vollcndeten Werkes, bei dem J 0 han n S toll ink als 

Zimmermeister genannt wird. Das Geltinder der zlir Gildenkammer fUhninden 

Wendeltreppe ist gradezu einzig, was den Reichthum der DurchfUhrung 

anbelangt, ebenso das Gelander des Vorplatzes mit den energiseh bewegten 

Figuren im Zeitkostnm (Fig. Ilg). - Das innere Portal des alten Archivs 

ist in demselben pomphaften. Barockstile gehalten, an Stelle der Stiulen treten 

hier phantastischc Hermen. "Die aussere Seite dcrselben ThUr ist" etwas 

m~ssiger in den Formen.(Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. 34)."- "Das 

Krameramtshaus zu Bremen, um 16J9 von der Gilde qer' Wand

schneider (Tuchhiindler) undzugleich als Hoehzeitshauserrichtet, ieigt eben-



3f)8 II. Abschnitt. Barockstil erster Stufe. Wohnhiiuscr in Hiix!er, Hannover und ;',Iiins!er. 

falls den Barockstil (Fig. 120). Dietrich Pralle, der beim Rathhaushau den 

Dachstuhl konstruirte, war der Erbauer. Die Skulpturen sind vom Stein

hauer Johann Nacke (t 1620) angefangen und durch Ernst Krosenauel' 

fortgefUhrt. Die Bemalung del' Skulpturen des grossen Giebels von Zacha

rias Nusshaake herl'Uhrend (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abthlg. 34). 

Zwei Fachwerkshauser in Hoxter, das Wilke'sche Haus 1642 erbaut 

und das sogenal1l~te Tilly-Haus von 1634, zeigen die vollstandige Uebertragung 

der Steinformen auf den Holzbau (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abth. 5). - Das 

Leibnitzhaus in Hannover, fUr den berUhmten Philosophen um 1652 erbaut 

und spater von Iffland bewohnt, ist eins der besten Werke des massigen 

Barockstils. Die Sandsteinfa~ade ist durch Gurtgesimse in acht Stockwerke 

getheilt, an der rechten Seite ist ein Erker herausgebaut. Die Reliefs sind 

gut, ebenso die Giebellosung in Barockformen (Qu. Ortwein, d. Renaiss., 

Abth. 24). - Die spateren Theile des Schlosses von Celle, vom Italiener 

Giacomo Bolognese um 1665 begonnen, zeigen bis auf eins der drei Doppel

portale die vollstandige Vermeidung aller Zierformen. Indess haben die Eck

thUrme besonders schone Verhliltnisse und sind mit Flachkuppeln Uberdeckt 

(Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abth. 25). 

In MUnster, das Portal der Akademie 1610-1615 in reichem Barockstil. 

Ebenda, das Haus zum Sentenzbogen, so genannt von einem Vorbau, von 

welch em herunter der Richter die Urtheile verkUndete, im Barockstil mit 

Treppengiebel. Aehnlich, die Bierhalle von 1627, bis zum Giebel in Haustein, 

der Giebel selbst in Ziegeln mit Sandsteinornament, aber noch mit diamantirten 

Quadern in den kleinen Bogen. Ohm's Wohnhaus in MUnster, das so

genannte «venetianische Haus'>, wohl von einem Fremden erbaut, wei I kein 

zweites derartiges Haus in MUnster vorkommt; indess sicher noch vor dem 

dreissigjahrigen Kriege. Der Giebel ist ein Nothgiebel, das Untere zeigt den 

italienischen Barockstil. - Das Krameramtshaus zu MUnster ist ein Ziegelbau 

mit barockem Detail in den Giebelmotiven, an Venetianisches erinnernd. Die 

Stuckbalkendecke des klein en Saals in den damals Ublichen Formen, im Wand

friese Cartouschen und Masken, in der Wandtafelung ein barockes Band

ornament (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abth. 28). 

Einer dieser interessanten deutschen Bauten, in denen noch spat eine 

Verbindung des Gothischen mit dem Barock angestrebt wird, ist das mit den 

WUrzburger Bauten des Bischof's Julius in Parallele tretende Juleum novum, 

die Universitat zu Helmstedt. Erbauer waren, 1593-1612, der Herzog 

Heinrich Julius von Braunschweig und sein Architekt Paul Francke (t 1615). 

Die Formgebung ist etwas hart und trocken, sonst zeigt die Ornamentirung, 

wie in dieser Zeit Ublich, geringes Blattwerk und viel FruchtschnUre. Die 
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Hauptmotive sind oft gothisirend (Fig. 12 I ). Das Gebaude ist In Bruchstein 

mit Fltichenputz und in den Gliederungen in Haustein hergestellt. Der Treppen

thurm ist einer dlT schonsten in Deutschland. Das Thurmportal, mit einem 

gothischen Motive in der Archivolte, gehort eben falls zu den besten Theilen des 

Baues und hat besonders zierliche Kapitale. Der Treppengiebel ist meisterhaft 

" ~ 

Fig. 1 2 1 . Fcn~tcr von der UniversiHit in Helmstcdt (n. Ortwein). 

1m Aufbau und typisch in der U:isung. Das Portal der Aula, sehr grossartig 

komponirt, mit korinthischer Ordnung, hat im Aufsatz reiches Cartouschenwerk. 

Die Decke der Aula wird von sechs Gurtbogen aufPfeilern get ragen, diese sind im 

Beschlagestil ornamentirt, aber die Art, wie die Sockel als Krallen ausgebildet 

sind, verrath eine entschieden barocke GefUhlsweise. Die Gurte, im Korbbogen 

gewolbt, haben unter dem Scheitel jedesmal einen Knopf, reich mit Thier- oder 

Menschenkopfen zwischen ebenso reichen Fruchtgehangen verziert. Die Decke 

der Aula ist fiach mit Kassetten. Die grossen Rundbogenfenster des Raumes 
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zeigen gothisches Masswerk mit antiker Detaillirung und die Quadern, welche 

das Stabwerk und die Einfassungen durchsetzen, haben gemusterte Oberflachen 

(Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abth. 32). - Die Marienkirchc zu Wolfenblittel, 

ebenfalls von Francke erbaut, zeigt wieder einen gcschicktcn V crsuch Gothik 

und Renaissance zu vereinigen. Dic Nord- und SUdportale sind bcsonders 

schon, das Hauptportal ist starker barock. Die Fenster sind im Spitzbogen 

geschlossen und haben Mass\Vcrk, wclches mit Rustikaquadern durchbrochen 

ist. Die Thurmspitze ist spatcr, erst vom Jahre 1750 (Qu. Ortwein, d. Rcnaiss., 

Abth. 29). - Das Portal der Kascrne in Wolfcnblittcl yon 1619 zeigt 

ein mit Figuren verwebtes Ornamcnt der Quader, ahnlich wie an dcr Gallerie 

Henri IV. am Louvre. 1m Aufsatze des Wolfenblittler Portals sind besondcrs 

viel Lowenkopfe verwendet (Qu. Ortwein, d. Rcnaiss., Abth. 29). - Der Schloss

thurm in W olfenblittel von 1643 ist ein stilvollcr Bau, dcr spatere Schlossbau 

ist nlichtern. 

Das Portal dcs Zeughauses in Braunschweig von 1604 zeigt barocke 

F ormcn (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abth. 29). - Ein Haus in der W cnden

strasse in Braunschweig von 1630, mit zwei Geschossen in Sandstein, das 

obcre Fachwerkgeschoss ist cntschieden barock. 

Die Vorhalle am gothischen Rathhause in Halberstadt von 1663 

mit sehr nachllisig behandeltem Detail. Die Treppe hat als Neuerung ein Ge

lander mit Balustcrn (Qu. Ort\\'ein, d. Renaiss., Abth. It)). - Ein Holzhaus in 

Wernigerode an der Breitcnstrasse, um 1674, mit bildlichen Darstellungen 

in den F ensterbrlistungen, die sonst hier nicht vorkommcn. - In der vicrten 

Periodc des Fachwerksbaucs der Harzgegendcn, durch das ganze 17. Jahrhundert 

dauernd, werden die Brlistungsschalungen seltener, auch der reiche Schmuck der 

Stockwerksgurtungen verschwindet, daflir kommen die sich durchkreuzenden 

und verschlingenden Winkelbander hautiger zur An\Vendung, iihnlich wie an 

den Fachwerksbauten der Mosdgegend. Am Harz ist dies namentlich in 

Quedlinburg der Fall (Allgem. Bauztg. lahrg. 1845). Ein barockes Fachwerks

haus in Hildesheim von 1623, am Andreasplatz, z~igt die Uebertragung des 

Steinbaues. Auf den Stielen sind Saulenformen eingeschnitten, auf den 

Schwellen Bandornamcntik, die Konsolen haben cbenfalls wie das Figlirliche 

den Barock-Charakter (Qu. Ortwein, d. Renaiss., Abth. 35). 

Das S chI 0 s s z u Mel's e bur gist von 1605 ab durch Kurflirst Johann Georg 

umgebaut, im Stile der deutschen Spatrenaissance; aber Herzog Christian der 

Aeltere von Sachsen-Merseburg Iiess die Giebel Lindern und baute 1665 ein 

neues Schlossthor, den Erker am Schlosshof und das Portal des nordlichen 

Schlossflligels, alles im liberreich ornamentirten Barockstile (Qu. Ortwein, 

d. Renaiss., Abth. 8). 
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Gotha besitzt eine Anzahl Bauten aus dieser Zeit. Die Margarethenkirche, 

1632 eingeweiht, der Bau des Schlosses Friedensstein [643 durch Herzog Ernst 

den Frommen begonllell und die Kirche daselbst 164> eingeweiht. Baumeister 

,,'aren Mathias Staudt aus Breisach und Vogel aus Erfurt. 1m Jahre 1665 

wurde das Rathhaus zu Gotha erbaut. - Das Haus "zum Stockfisch" in der 

Johannisstrasse zu Erfurt yon [(i07 hat einen besonders reich entwickelten 

Unterbau. Die Quader sind hier abwechselnd glatt und ornamentirt, die 

niedrigere Hausthlir besonders hervorgehoben. Ebenda, das Haus am Junker

sand 8, der sogenannte "Junkerhof" von 16[6, ist das schonste und besterhal

tenste dieser Zeit. Die barocke Wandtafelung eines Zimmers ist noch vor

handen, mit einer originellen Anordnung der inneren Fenstersaulen und der 

damit verbundenen Fenstersitze (Qu. Ortwein, d. Renaiss. Abthlg. 48). 

Schloss Hartenfels in Torgau brannte [599 zum Theil ab und erst 

[6[6-[623 liess Kurflirst Johann Georg I. die westwarts belegenen Schlosstheile 

renoviren, das heutige Eint~lhrtsthor ausbauen, den achteckigen Glockenthurm 

errichten und den Wiichterthurm um 30 Ellen erhohen. Baumeister war 

Hans Friedrich Steger. Die Reste eines Ausfallthores an der Elbseite aus 

dieser Zeit sind vollig barock, besonders die grossen Cartouschen im Friese, 

die Verzierungen der Zwickel und die Pferdekopfe (Qu. Ortwein, d. Renaiss. 

Abthlg. Torgau). Von 1631 bis zum westphalischen Frieden wurde Schloss 

Hartenfels nochmals verwlistet und blieb bis 1654 als Ruine liegen. Georg II. 

liess durch den Baumeister Joh. Albrecht Eckard die zerschossenen Theile 

wieder in Stand setzen LInd das Innere verschonert wieder einriehten, aber 

der zweite sehlesisehe unci der siebenjahrige Krieg braehten dem Schlosse 

neues Verderben und hiervon erholte sich der Bau nicht mehr. Er wurde seit 

1770 als Zueht- und Armenhaus, seit 1810 zu fortifikatorischen Zwecken 

benutzt. 

In Zwickau wurde der Helm der Marienkirche um 1673 vom Zimmer

meister Marquardt aus Plauen naeh dem Muster des Hamburger Katharinen

thurmes erbaut, mit zwei Gallerien unci geschweiften Daehern (Qu. Ortwein, 

d. Renaiss. Abthlg. 33). - 1m Privatbau Dresdens sind die eharakteristischen 

runden und vicreckten Erkcranlagen immer noeh in Uebung. An einem 

Hause Sehlossstrasse 19 tindet sieh noch cin soIcher Erker yom Jahre 1678 

(Qu. Ortwein, d. Renaiss. Abthlg. 15). 

In Hamburg ist die Fa<;:ade yom Kaiserhot~ um 1619 crrichtet, im Barockstil 

mit Treppengicbcl. Ebendort, ein Portal in der kleinen Reichenstrasse von 

1642 in demselben Stil mit gemusterten und diamantirten Quadern (Qu. Ort

wein, d. Renaiss. Abthlg. 41). - In LUneburg kommt der Fachwerksbau nur 

vereinzelt vor. Ein Haus, am Berg 13, hat sammtliche Pfosten und Riegel 
E BE 1. 26 
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in barocker Ornamentik, ebenso ist die Hausflur durchgefUhrt (Qu. Ortwein, 

d. Renaiss. Abthlg. 40). 

Das Zeughaus in Danzig, 1605 von Antony yon Odbergen, als 

Ziegelrohbau mit Hausteingesimsen, in reichem nordischen Barock erbaut. 

Die sehr bedeutende Fa~ade nach der Joppenstrasse crhalt durch die beiden 

weit vortretenden TreppcnthUrme ein wirkungsvolles Aussehen. Die Giebel 

zeigen graziose Konturen (Qu. Ortwein, d. Renaiss. Abthlg. 38). - Das alt

stadtische Rathhaus in Danzig, 1587 ebenfalls von Antony von Odbergen, 

als Ziegelrohbau mit Hausteingesimsen erbaut, mit Rustikaquadern und Be

schlage-Ornamentik, die Keilsteine des Bogens mit figUrlichen Verzierungen. -

Das h 0 h e Tho r ebenda, um 1588, wahrscheinlich von demselben Meister, 

nach dem Vorbilde des Antwerpener Georgthors in Sandstein erbaut, das 

Ganze als Triumphbogen aufgefasst, im unteren Theile mit derber Rustika. -

Die innere AusschmUckung des rechtsstadtischen Rathhauses erfolgte 

am Ende des 16. Jahrhunderts; die Sommerrathsstube oder der «rot h e 

Saal» ist unter Leitung des Meisters Wilhelm Barth ausgeflihrt. Die Holz

schnitzereien sind von Simon Herle und die Gemalde von Hans Vrede

mann de Vriese. Die prachtyolle Ausstattung des Raumes erinnert im All

gemeinen an das Innere des yenetianischen Dogenpalasts, aber in Danzig cr

folgt die AusfUhrung im nordischen Barock mit reichem Cartouschenwerk und 

edlem Detail, auch gutem Blattwerk, ahnlich der Formgebung an dem etwas 

spateren Bremer Rathhause. Tafelungell und Decke des Saals sind in Eichen

holz ausgefUhrt. Der Fries zwischen den Triglyphen des Abschlussgesimses 

der Tafelung ist mit farbigen Marquetterien ausgestattet, weIche Jagdscenen, 

Blumen und Blatterwerk darstellen. Der Kamin von 1593 durch Simon Barth 

aus Sandstein hergestellt, mit Bemalung und Vergoldung. Auch die Konsolen 

und besonders die reichen Knliufe der Eichenholzdecke sind vergoldet und 

farbig bemalt (Qu. Ortwein, d. Renaiss. Abthlg. 38). - Einc Fa<;adc in der 

Langgasse zu Danzig vom Ende des 16. Jahrhunderts ist barock in den Details, 

aber einfach im Aufbau, vielleicht wegen des harten Sandsteinmaterials. 

In Berlin wird 1624 das von Ribbeck'sche Haus in der Breiten

strasse, jetzt zum koniglichen Marstall gehorend, in Barockformcn erbaut 

(Qu.Ortwein, d.Renaiss. Abthlg. 19)' Balthasar Benzelt aus Dresden wird 1629 in 

Berlin als Werkmeister genannt; derselbe hat auch vielleicht das v. Ribbeck'sche 

Haus gebaut. - Am Schlosse in Berlin liess der Grosse KurfUrst bis 1648 nur 

Reparaturen ausfUhren und nahm dazu einen hollandischen Zimmermann 

Vibrand Gerritsen an. Die spateren BauausfUhrungen des Grossen KurfUrsten 

bilden den Uebergang zum klassischen Barock der folgenden Periode. 

Ein schones Portal, aus Liegnitz stamm end, jetzt in Rohnstock, im Besitz 
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des Grafen Hochberg, im flotten Barockstil gearbeitet, mit vortrefflicher Aus

fUhrung des FigUrlichen, aber in der Hauptform deutsch (Qu. Ortwein, d. Re

naiss. Abthlg. Breslau). 

In Bohmen frUher als anderwarts bewirken die Bauten des Jesuiten

ordens die EinfUhrung des italienischen Barockstils. 1m Jahre 1577 wird die 

Salvatorkirche in Prag von den Jesuiten erbaut, im Jahre 1590 von denselben 

ebenda, die sogenanntc «\velsche Kapclle». Die 1586 erbaute St. Rochuskirche 

in Prag zeigt bereits eine ganz italienische Anlage. 1m Jahre 1579 grUndete der 

Pramonstratenser-Orden auf Strahof seinc neue Kirche. Dieselbe ist sehr 

einfach im Aeussern, aber im Innern von kuhnem Barocko, mit gedrUckten 

Bogen in allen Arkaden und auch fUr das Tonnengewolbe. - Urn 1600 wurde 

das Kloster des Kapuzinerordens auf dem Hradschin in italienischer Bauweise 

errichtet. 

Bis 1612 war Prag kaiscrliche Residenz, aber noch nachdem Kaiser 

Mathias mit dem Hof nach Wi en Ubergesiedelt war, wurde der Venetianer 

Scamozzi nach Prag berufen (1614) zum Weiterbau des Schlosses. Das Haupt

portal am Palast des Hradschin rUhrt von Scamozzi her und zeigt durch die 

grossere Harmonie der Linien den italicnischen Ursprung. Dasselbe ist etwa 

im Geschmacke der Zecca in Vencdig gehalten. 

Das fortgeschrittene romische Barock, in der Weise Fontana's, beginnt 

in Prag mit dcm Bau der Lorettokirche urn 1626 und dauert ohne grosse 

Veranderung durch das ganze 17. Jahrhundert. In der Plananlage der Loretto

kirche mach en sich auch orientaIische EinflUsse geltend; Ubrigens ist ihr Mass

stab kleiner als bei den anderen Bauwerken der Stadt. Urn 1633 werden die 

Ignazkirchc und die Nicolaikirchc, beide mit besonderen Kollegiatsanlagen er

baut. 1m Jahre 1636 das neue Kapuzinerklostcr bci St. Joseph in der Neustadt 

errichtet. Von andercn Kirchenbauten Prags sind noch zu nennen: die Kirche 

St. Jacob fUr die Minoriten mit drci Barockportalen und die Kirche der Augu

stiner. Die Fa~ade der Kirche S. Maria de Victoria 1636 - 1642, vermuthlich 

nach Planen des Scamozzi. 

Der bedeutendste Profanbau dieser Zeit in Prag ist der Palast Wald

s t e in, von dem grossen Generalissim us urn 1629 begonnen. Die F a~ade im 

italienischen Barockstil, der quadratische Hof an zwei Seiten in demselben 

Sinne, mit drei Reihen Halbsaulen von dorischer, toskanischer und jonischer 

Ordnung dekorirt. Die Fenster des Erdgeschosses sind gradlinig geschlossen, 

dic oberen im Rundbogen. Den vorzuglichsten Theil des Palasts bildet die 

Gartenhalle, in der ganzen Hohe des Baues durchgehend, mit Arkaden auf 

gekuppelten Saulen. Der Stil des Ganzen bildet den Uebergang zu dem 

klassischen Barock der folgenden Periode, welche ihre Hauptcharakteristik 
26* 
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in dem ganzlichen VerdrHngen der gothischen Hauptdispositionen findct. 

In der zweiten Halfte des 17. lahrhunderts entstanden in Prag eine Menge 

Bauten, meist von Italienern und von in Italien gebildeten Inlandern aus

geflihrt. Die Italiener Luragho, Carloni, Orsini, Scotti, Palliardi werden als 

Architekten genannt, dann die Inlander Kauka, Christoph und Kilian Dinzen

hofer. Letzterer als der Meister der St. Nicolaikirche und des Nostiz'schen 

Palasts. Diese Bauten leiteten allm~iJig zu den Bauten Fischer von Erlachs 

hin, welche im folgenden Abschnitt zu erwahnen sind. 

In Wien sind die Bauverhaltnisse gallz ahnlich wie 111 Prag, auch hier 

dringt das romische Barock durch Vermittelung der Ordenskirchen ein; aber 

meistens in schematischer, phantasieloser Nachahmung. In den lahren 1603 bis 

1614 wird die Kirche der Franziskaner zu St. Hieronymus erbaut, von 1622 bis 

1632 die Kirche der Kapuziner, urn 1624 die Kirche der heiligen Theresia in der 

Leopoldstadt. - Die Universitatskirche 1627- 163 1 in nUchternem Barockstil 

von den lesuiten begonnen, mit oblongem und einschiftigem Grund plan. 

Die Kirche hat ein auf sechzehn Marmorsaulen ruhendes Kuppelgewolbe, mit 

kleinen Kapellenanbauten, eine sehr einfache mit Pilastern dekorirte Fa.;ade 

und zwei quadrate ThUrme mit Helmdachern. Das Innere derselben gehort 

aber zu den am reichsten ausgestatteten lesuitenbauten. - Um 1630 die 

St. Laurenzkirche am alten Fleischmarkt. - Die Pfarrkirche bei den Domi

nikanern, unter Ferdinand III. im lahre 1631 umgebaut, gehort zu den besseren 

und hat einen interessanten Fa.;adenaufbau. - Ausserdem in Wien, 1638 die 

erzbischoftiche Kapelle, 1640 die Kirche in der Brigitten<lu und 1642 die 

Kirche zu St. Rochus auf der Landstrasse erbaut. - Der Amalienhof der Wiener 

Hofburg, weiter rUckwarts nach der ZersWrung des festen Hauses der Grafen 

von Cilly errichtet, ist von keinem sonderlichen architektonischen Interesse. 

Auch nach der Mitte des 17. 1 ahrhunderts dauert die italienische Stilrichtung 

in Wien fort. Es entstehen noch einc Anzahl Kirchenbauten im romischen 

Barockstil: 1651 die Kirche der Serviten in der Rossau und die Kirche der 

Paulaner auf der Wi eden, 1670 die Kirche zu St. Anna und die Kirche 

zu St. Leopold. - Der Leopoldinische Trakt der Hofburg, um 16()0 von 

Leopold I. erbaut, brannte schon zehn lahre nach seiner Vollendung ab 

und wurde erst unter Maria Theresia wieder errichtet. 

Bis zum Auftreten der drei bedeutenden Baumeister der folgenden Stil

periode: Martinelli, Fischer von Erlach und Lucas Hildebrand am Ende des 

17. lahrhunderts bleibt in Prag und Wien der Baustil in denselben Gleisen. 

In Prag entstehen noch in dieser Zeit: die Dreifaltigkeitskirche in der Altstadt, 

um 1688 die Kreuzherrenkirche an der BrUcke, die Karmeliterkirche auf der 

Kleinseite und nach 1677 der grosse Czernin'sche Palast. Dieser, auf dem 
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Hradschin belegen, von Giov. Battista de Rossi und Francesco Carvitti 

erbaut, nahert sich bereits dem Stil der folgenden Epoche. Der Rustika

t:nterbau ist stylobatartig durchgekropft und auf diesem stehen korinthische 

d urch die Geschosse reichende grosse Saulen. Das Gebalk Uber denselben ist 

durchschnitten. Die Wirkung des Ganzen ist kraftig bei einer gewissen 

Rohheit der Formgebung.-In Wien werden eben falls noch eine Anzahl Barock

kircben von sehr einfacher Plananlage erbaut; 1675 die Ursuliner-Nonnen

kirche; 1684 die Kirche der barmherzigen BrUder in der Leopoldstadt; 1689 

die Kirche zu Mariahilf; 1690 die Kirche zu unserer lieben Frauen bei den 

Schotten, abweichend mit dreischiffigem Basilikengrundriss; die Kirche der 

Weissspanier in der Alservorstadt; die Kirche zu St. Margareth unter den Weiss

gerbern; 1695 die Kirche der Minoriten in der Alservorstadt und 1698 die 

Kirche zu Mariatreu in der 10sephstadt mit oblongem GrLlndriss, radianten 

Kapellenbauten und einer hohen machtigen Kuppelwolbung. Die ThUrme 

derselben Kirche sind erst spater vollendet. 

In Steiermark nimmt der Rarockstil eben falls eine stark italienische 

Farbung an, \Vie am Mausoleum zu Ehrenhausen, fUr den Feldzeugmeister 

Ruprecht von Eggenberg errichtet. Um 1606 war der Bau, als dessen Archi

tekt 10hann Walder genannt wird, schon begonnen. Es ist im Plan ein Lang

hallS mit einem Centralbau verbunden, in der Deckenbildung entsprechend eine 

Kuppel mit Tonnengewolben. Am Eingange stehen zwei Kolossalfiguren (Qu. 

Ortwein, d. Renaiss. Abthlg. Steiermark). - Schloss Limberg in Steiermark, 

cine barocke Schlossanlage von 1664, mit steilen Dachern und geschweiften 

Dachhauben, als terrassenformig aufsteigender Bau angeordnet. - In Schloss 

Riegersburg in Steiermark baute Freifrau von Galler, «die schlimme Liese]." 

u m 1658 den Speisesaal in reichem Barockstil. Vermutblich gehorte der 

Architekt der Familie Carlone an, die aus dem Mail1indischen eingewan

den war. Die Decke des Smlls in Stuck dekorirt, mit Gemalden in den 

Feldern. 

Das moderne Salzburg stammt erst aus dem I7.1ahrhundert und nimmt 

am frUhesten das italienische Rarock auf. 1m 16. 1ahrhundert ist mit Aus

nahme der Hofburg in Wien in allen Donaulandern kein namhaftes Bauwerk 

crrichtet, so hlhmend wirkte die bestandigc Tlirkenfurcht. Schon 1607 wurde 

die Klosterkirchc St. Wolfgang am Obersee im Salzkammergut und der 

gegenliber liegende geistliche Palast im italienischen Barockstile errichtet. -

Der Hauptbau ist aber die 1614 begrUndetc Domkirche zu Salzburg, 

welche erst 1628 eingeweiht wurde. Die Vorhalle mit den ThUrmen ist noch 

spater um 1694 vollendet, ebenso die Dekoration des Innern. Die Bauherren 

\"aren die beiden Erzbischofe Marcus Sitticus und Paris Lodron (t 1653). 
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Es war ein Plan von Scamozzi vorhanden, aber vermuthlich ist der aus

fUhrende Architekt, Santino Solari aus Bergamo, einer der hervorragendsten 

Baukunstler der Zeit, seinen eigenen Eingebungen gefolgt. In der Haupt

anordnung wiederholt der Dom das Muster der Peterskirche in Rom, aber ohne 

Kopie zu sein und ist jedenfalls eine der bedeutendsten Renaissancekirchen 

Europas. Das Innere mit der Kuppel auf der Durchschneidung des Haupt

und Querschiffs wirkt sehr imposant und ist besonders bemerkenswerth wegen 

der musterhaften Stuckirung im Sinne des Barockstils. - Vielleicht ist dies 

das erste Beispiel einer systematischen Durchbildung dieser Formgebung. 

Das Aeussere des Doms ist schlicht und wUrdig von machtigen Quadersteinen 

errichtet; aber so gross das Verdienst des Baues scin mag, er gehort mehr zu 

den Werken der italienischen, als zu denen der deutschen Schule. - Die 

Westseite der spatgothischen Klosterkirche von Mondsee im Salzkammergut 

ist '1626 mit zwe:. ThUrmen im Barockstil errichtet, auch das Innere dem ent

sprechend umgestaltet. - Der Erzbischof Paris Lodron liess 1634 die Festung 

auf Hohen-Salzburg erbanen und aus derselben Zeit stammt der erzbischof

liche Palast am Dom. - Der prachtige Brunnen auf dem Domplatze ist erst 

vom Jahre 1668. 

In Baiern begUnstigte Adelheide von Savoyen, die Gemahlin des Kur

fUrsten Ferdinand Maria, den italienischen Kunsteinfluss. Das Opernhaus in 

Munchen wurde 1658-1662 durch den italienischen Architekten Francisi nach 

dem Vorbilde des Theaters zu Vicenza errichtet. Dasselbe wurde 1802 zu Re

misen verbaut. - Agostino Barella aus Bologna baute den SUdflUgel der 

Munchener Residenz, der jetzt vom Konigsj:)au Ludwig's gedeckt ist. Hier 

war der Palast von Turin das vielfach benutzte Vorbild. - Das Schloss 

Nymphenburg in Kemnathen bei Neuhausen wurde ebenfalls von Barella 

urn 1663 begonnen, aber erst ein halbes Jahrhundert spater vollendet. - Die 

Kirche zum heiligen Kajetan in Munchen, mit dem anstossenden Kloster 

der Theatiner, 1662 durch Barella und den Pater Spinelli begonnen. Die 

aussere Silhouette mit der Kuppel und den beiden ThUrmen wirkt sehr im

ponirend, das Innere ist im italienischen Barockstil durchgefUhrt. Der Thurm 

ist erst 1696 durch Zuccali vollendet, wahrend Giov. Ant. Visardi das an

stossende Kloster, jetzt Ministerium des Innern, ausbaute. - Die Fa~ade der 

Kirche ist noch spater von Cuvillies urn 1767 errichtct, aber im Anschluss an 

den Stil des frUheren Baues. - FUr Deutschland ist die Theatinel'kirchc schr be

achtenswerth als ein frUhes Denkmal der ganzlichen Beseitigung der Deutsch

renaissance in den sUddeutschen Landern. Der Grundplan zeigt eine drei

schiffige Anlage mit Querschiff und einer Kuppel tiber del' Vierung. Das Mittel

schiff hat ein Tonnengewolbe, die Kapellen der Seitenschiffe sind mit Kuppeln 
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Uberdeckt. Die beiden FrontthUrme stehen selbststandig neb en den Sciten

schifletl. - Die Kirche und das Kloster del' Karmeliter, im Jahre 1654 durch 

den Hofbaumcister Conrad Asper von Constanz, dcn Nachfolger H. Schon's, 

erbam, mit Ausnahme der spatercn von v. Schedel hcrrUhrcnden Fa~adc. Die 

Kirche ist cinfach in dcr Plananlage mit Qucrschifl und rechtwinklichem 

Chorabschluss. Die mit jonischen Pilastern verziertcn Pfeiler theilen die 

Nebenschifle in Kapellen, die unter sich durch schmalc Durchgange verbunden 

sind. Das ehemalige Kloster ist jetzt Ludwigs-Gymnasium. 

Wlihrend der langen Regicrungszeit des KurfUrsten Max Emanuel (1679 

bis 1726) lassen sich drci Phasen baulicher Entwicklung unterscheidcn; zu

nachst hcrrscht noch das romische Barock Madcrna's, danach kommt der 

Bcrnini'sche Stil und zuletzt dic Nachahmung dcr Franzoscn. Dic beiden 

letztcn Periodcn sind im folgenden Abschnitte zu behandeln. Dcr Italiencr 

Zuccali beendete das Lustschloss Nymphenburg noch in dem massigcn Barock

stile. - Auch die Schleissheimer Schlossbauten, zu denen Zuccali 1684 aus 

Italicn berufen wurde, zeigen noch keineswegs dcn Bcrnini'schcn Sti!. Luft

hcim, welches zuerst in Angriff genommcn wurde, ist jedcnfalls ganz von 

Zuccali und auch am Hauptbau zu Schleisshcim dUrfte dcr Anthcil E. Effners, 

der seit 1694 als Oberbaumeister erscheil1t, klinstlerisch ein gcringer scin. 

Del' Entwurf der schoncn Treppe, weIchc crst unter Konig Ludwig zur Aus

fUhrung gekommen ist, gehort noch Zuccali an. 

Der Holzstil des baierischen Hochgebirges mag hicr noch eine kurze 

Erwahnung finden. Man tindet bei Partenkirchen und Garmisch, sowie im 

\Vallgau, sehr malerische Holzgiebel aus diescr Zcit. Ein Haus im Wallgau, 

1624 crbam, zeigt aber noch cine ziemlich reinc Renaissance (Qu. Allgem. 

Bauztg. Jahrg. 1843). 

b) Skulptur. 

Eine cigcnthtimliche dcutsche Bildhauerkunst giebt es 111 dieser Zeit 

nicht. Der herrschende Kunststil ist international geworden und gcwisser

massen auch die KUnstlcr. Diese ziehcn von cinem Hofe zum anderen und 

Nicderllindcr, Italiener, Deutsche wcrden unterschiedslos nebeneinandcr be

schaftigt. Dic Prunkgrabmaler sind fUr die Steinskulptur der Zeit immcr 

noch das ergiebigste Feld und cs kommen an denselben vortreffiichc, lebens

wahre Portrlitstatuen im ZeitkostUme vor. Die Allegorien werden hliufiger 

imSinne der Malerschule von Bologna. Das Beste der Zeit sind die in 

MUnchen und Augsburg entstehcndcn Bronzewerkc, ganz ausgezcichnet de-
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korativ, im gut en Sinne der Schule des Giov. da Bologna und von vortreff

licher Arbeit. 

Der Niederllinder Hubert Gerhard eroffnet die Reihe der prachtvollen 

Augsburger Bronzebrunnen mit dem reichsten von allen. dem Augustus

bru nnen, vor dem Rathhause (Fig. 122). Am Postamente wasserspeiende 

Delphine mit nackten Kindem, dazwischen weibliche Hermen, aus deren BrUsten 

Wasserstrahlen spritzen. Auf den Ecken des Beckens zwei weibliche und 

zwei mannliche Flussgotter. Alles ist in vortrefflicher Korperbildung durcll

gefUhrt, bis auf die elegant- bewegte Gestalt des Augustus, welche den Brunnen 

bekront. Sammtliche Bronzefiguren sind von Hubert Gerhard um 15q2 ge

formt und gegossen. Der Aufbau des Brunnens in weiss em Marmor, durch 

die Steinmetzmeister Simon Zwitzel und Leonhard Kreitzerer hergestellt. 

In der Mitte eine Saule aus roth em Marmor von dem Steinmetz Wolfgang 

Schindel gearbeitet. - Der Herkulesbrunnen in Augsburg, vom Jahre 159~), 

rUhrt von Adrian de Vriese her. Schon der Aufbau lasst die Schule Giov. 

da Bologna's erkennen. Oben ein kraftig bewegter Herkules zum Schlage 

gegen die Hydra ausholend. Am Postamente vier Najaden, aus Umen Wasser 

giessend, oder sich die nassen Haare ausringend, dazwischen nackte Kinder 

auf wasserspeienden Schwanen reitend. - Der Merkursbrunnen, yor 1594 

gearbeitet, ebenfalls von Adrian de Vriese, zeigt denselben Geist der dekorativen 

Erfindung. Die Hauptfigur ist der Merkur, dem ein Amorin den FIUgelschuh 

am rechten Fusse befestigt. - Der Neptunsbrunnen, der kleinste und 

letzte, ist vermuthlich ebenfalls von Adrian de Vriese, mindestens die Haupt

figur, der den Dreizack schwingende Neptun. 

Wolfgang Neidhardt, ein in Augsburg ansassiger Ulmer Giesser, 

fertigte die metallnen Zierden des Rathhauses zu Augsburg und ein spater 

nach Schweden gekommenes Standbild Gustav Adolph's. - Von J ohan n 

Rei c he I, einem einheimischen Giesser, vor 1607, die manierirte Statue des 

Erzengel Michael Uber dem Portal des Zeughauses in Augsburg. 

An der MUnchener St. Michaels-Hofkirche ist das weitaus bedeutendste 

Bildwerk der Fa~ade, der drachenWdtende Erzengel Michael in Bronze, 

von Hubert Gerhard geschaffen. Der Entwurf soli von Peter Candid her

rUhren, der Guss von Carlo Poll agio. Die Ubrigen Steinfiguren derselben 

Fa~ade sind von Adam Krumper, Heinrich Felser, Andreas Weinhardt und 

Heinrich Turffelder gearbeitet (Qu. Ortwein, d. Renaiss. Abthlg. 18). - FUr das 

Fugger'sche Schloss zu Kirchheim arbeitete Hubert Gerhard die jetzt zu Munchen 

in der Erzgiesserei befindliche Gru ppe des Mars und der V en us. - An der 

Residenz in Munchen ist die Bronzefigur der Patrona BO'iariae, von be

sonders edler Schonheit, um 1616 von Hans Krumper modellirt und ge-



FIG. 122. AUGUSTUSBRUNNEN IN AUGSBURG. 
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gossen (Qu. Ortwein, d. Renaiss. Abthlg.18). In der Frauenkirche zu Mlinchen 

befindet sich das grossartige Dc nkmal fUr Kaiser Ludwig, um 1622 voll

endet. Der Grabstein sdbst ist yom Jahre 1438, yon einem Meister Hans, also 

lilter als die q68 begonnene Frauenkirche. Der neue Ueberbau aus schwarzem 

Marmor mit Bronzetheilen rUhrt von Ca n did her. Es existiren noch :)7 Blatt 

Handzeichnungen yon ihm hierzu, im Kupferstichkabinet zu MUnchen. Auf 

dem Deckel des prachtvollen Sarkophags ruht die Kaiserkrone von Allegorien 

der Tapferkeit und Weisheit be\vacht. Engelknaben halten auf den Ecken die 

Wappenschilder. An den Fussenden knieen vier Krieger in voller RUstling, 

Standartel) in den Hlinden. Das beste aber sind die Bronzestatuen der Herzoge 

Albrecht V. und Wilhelm V., an den Sci ten des Sarkophags stehend, schlichte 

historisch treue Portrlits. Sammtliche Bronzetheile sind yon Hans Krumper 

von Weilheim modellirt und gegossen (Qu. Ortwein, d. Renaiss. Abthlg. 18). 

Ebenfalls nach Entwiirfl11 Peter Candid's modellirte und goss Krumper die 

Erzverzierungen der Portale an der Hauptfront der alten Residenz; dann im 

vorderen Hofe der alten Residenz den grossen Brunnen mit dem Standbilde 

Otto's von Wittelsbach und mit mehreren tiicbtig durchgefiihrten mythologi

schen Gestalten und einer Anzahl reizender phantastischer Thiergruppen vall 

Humor und Laune, wie sie die Schule Giov. da Bologna's aufgebracht hatte. 

1m Grottenhofe daneben betindet sich noch ein zierlicher kleiner Brunnen, 

vermuthlich von Krumper. - Die Marmorsaule, zum Andenken an die 

Erhaltung Miinchens, \vt\hrend der schwcdischcn Belagerul1g errichtet, in den 

Jahren 1636- 1639, ist viel1eicht noch von demselben entworfen. Zur Zeit 

der Erbauung \var er nicht mehr am Leben. Die allegorischen Gruppen am 

Sockel stellen vier Engel vor, "'dche die Damonen der Pest, Hungersnoth, 

Ketzerei und des Krieges bekampfen. Diese sind als Natter, Basilisk, Drache 

und Lo\yc aufgefasst und sind von einem Mlinchener Glockengiesser KUstler 

um ](l39 gegossen. - Die Holzskulpturen an den Altaren und der Sakristei 

der Theatiner Hofkirche in Miinchen sind nach der Mitte des 17. Jahrhunderts 

von Andreas und'Dominicus F cichtenberger und von Balthasar Ableitner vor

treffiich ausgefUhrt. 

Be r n h a r d t K ern, em 1Il I talien gebildeter Bildhauer, fertigte 16,8 die 

Figuren an den Barockportalen des NUrnberger Rathhauses. Am Mittelportal 

zwei weibliche allegorische Figuren, \Veisheit und Gerechtigkeit, an den Seiten

portalen andere Figuren, wekhe Monarchien darstellen. - Die ThUreinfassungen 

im Korridor, zweiten Stocks des Rathhauses, sind um ,619 vom Bildhauer A bra

ham Grass in Barockformen ausgcfUhrt (Qu. Ortwein, d. Renaiss. Abthlg. I.) 

1m Chor der Stiftskirche zu TUbingen sind die Grabmonumente des 

Herzogs Ludwig von WUrttemberg und seiner Gemahlin Dorothea 
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Ursula noch bei Lebzeiten des Herzogs, urn 1593, vom Bildhauer Christoph 
J el i n angefertigt. Es sind Freigrliber mit liegenden Figuren, in reichem 

Barockstil unter italienischem Einfluss gearbeitet. Das Material ist Alabaster 

(Qu. Ortwein, d. Renaiss. Abthlg. 14). - Das Grabmal der Familie Laubmayer 

an der Aussenseite der Stiftskirche zu TUbingen von 1604 zeigt den Barockstil. 

1m Schlosshofe zu Ettlingen, ein Brunnen, urn 1612 in rothem Sandstein 

ausgefUhrt, aber mit Oelanstrieh versehen. Der wasserspeiende Delphin ist 

vergoldet (Qu. Ortwein, d. Renaiss. Abthlg. 39). 

Die Nischenstandbilder am Friedrichsbau des Heidelberger Schlosses, von 

Meister Sebastian Gotz aus Chur, fUrstliche Personen in den Kos~Umen der 

Zeit darstellend, sind handwerksmlissig derb und tlichtig (Fig. 123)' 

Der Altar der .TohanneskapeIIe im Mainzer Dom, vom Domherrn Friedrich 

von FUrstenberg urn 1608 gcstiftet, in Barock, mit lebhafter Polychromirung, 

welche theils durch verschiedenes Material, theils durch Bemalung und Ver

goldung bewirkt ist (Qu. Ortwein, d. Renaiss. Abthlg. 6). 

In Colmar, der Brunnen im Hofe des Museums, stand ehemals im Hofe 

des ehemaligen jetzt abgebrochenen Gebliudes der Sehneiderzunft, von 1610, 

mit barockem Ornament. - In Koblenz, die Kanzel der St. Castorkirche 

von 1625 in deutschem Barock, aus rothem Sandstein mit blauer und rother 

Polychromirung und Vergoldung. Das Gellinder ist besonders schon (Qu. Ort

wein, d. Renaiss. Abthlg. 45). 

In der Liebfrauenkirche zu Trier der Cratz'sehe Altar, mit dem Epi

taphium des 1625 verstorbencn Hugo Cratz von Scharfenstein, nach 1695 in 

deutschem Baroek, vom Bildhauer Johann Ruprecht Hoffmann ausgefUhrt; 

die mittlere Bekronung fehIt. Die zu beiden Seiten der Inschriftplatte ruhenden 

Figuren vermuthlieh spater (Qu. Ortwein, d. Renaiss. Abthlg. 42). 
Der Hochaltar der St. Petrikirche der Jesuiten in Munster, nach 1530 im 

Barockstil ausgefUhrt, mit sehr klarem Aufbau. An den Sockeln der Sliulen 

die vier Kirchenvliter. In der Mittc des Altars die streitende und triumphirende 

Kirche, rechts und links davon, die heiligen Petrus undPaulus. Ueber dem Haupt

gesimse Gottvater umgeben von den vier Evangelisten. Das Material des Altars ist 

Alabaster, nur die Sliulen sind von Marmor (Qu.Ortwein, d. Renaiss. Abthlg. 28). 

Ein Epitaph in der St. Ansgarikirche zu Bremen, fUr Cordt Wachmann 

und seine beiden Frauen urn 1595 errichtet, aus feinkornigem Sandstein mit 

fein ausgebildeter Ornamentik, unter niederllindischem Einfluss. - Ebenda, 

ein etwas spliteres Epitaph des Consuls Johannes Clampius, pomphaft, mit 

echt vergoldeten Messingsaulen, welche von achzenden Kinderfiguren getragen 

werden. - 1m Dom zu Bremen, ein paar barocke Epitaphe, das eine von 1579, 

das zweite von 1583, in Form eines Portals fUr einen gewissen Hincky. -



FIG. 123. GOTZ. STATUE LUDWIG'S I. AM FRIEDRICHSBAU 
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Dann noch in der St. Ansgarikirche das Muller'sche Epitaph von vollendeter 

Behandlung des Figurlichen. Die Komposition in reichem Barockstil, far

biger Marmor fUr die Gliederungen, Alabaster fUr die Figuren und das 

ornamentale Detail. Einzelne Theile noch uppig vergoldet und bemalt 

(Qu. Ortwein, d. Renaiss. Abthlg. 34). 

In Verden bei Bremen, im Dom, das Grabmal des Bischofs Philipp 

Sigismund, etwa um 1625. Eine grosse Gruppe aus Alabaster, die Gestalt des 

knieenden Bischofs vor einem Crucifix. Sockel und Gebalk aus feinem Sand

stein, die horizontalen Gliederungen aus schwarzem, die Stiulenschafte aus 

rothem Marmor. Einzelne Glieder ,yaren bemalt und vergoldet (Qu. Ortwein, 

d. Renaiss. Abthlg. 31). 

1m Braunschweiger Dom, ein barockes Epitaph von 1604 (Qu. Ortwein, 

d. Renaiss. Abthlg. 29). In den Kirchen Braunschweigs und W olfenbUttels 

befinden sich uber zwanzig Epitaphien, zum grossten Theile vom Ende des 

16. Jahrhunderts, sammtlich polychromirt und anscheinend von demselben 

Meister etwas handwerksmassig gefertigt. 

In Halle a. d. Saale ist die Kanzel der St. Moritzkirche im Jahre 1592 

von Zacharias Rosenkranz in weissem Sandstein gefertigt. An der Saule 

sind SUnde, Tod und Teufel in allegorischen Figuren dargestellt. - Die 

Kanzel der St. Ulrichskirche ebenda, von 1588, in Holz ausgefUhrt in guten 

Verhaltnissen. - Der Schalldeckel der Kanzel in der Ulrichskirche ist 1645 

erneuert. Es Tritt hier die seltene Technik auf, nach welcher in eine Stuckschicht 

Linienornament eingedruckt und die ganze Flache vergoldet wird. Die Orna

mentik barock und die Bildhauerarbeit der farbigen Reliefs etwas nachlassig 

(Qu. Ortwein, d. Renaiss. Abthlg. 8). 

1m Magdeburger Dome, ein Denkmal des Domherrn von Mandelslohe 

im Barockstil, um 1595, von Meister Christoph Kaputz. Ein bedeutenderes 

Werk desselben Meisters ist die ebendaselbst befindliche Kanzel, von 1595- 1597 

errichtet. Das Portrat des Kaputz ist vermuthlich in der Figur des Lucas 

erhalten. Das reiche Werk ist durchgangig in Alabaster ausgefUhrt. Ertle, 

der SchUler des Kaputz, half ihm dabei (Qu. Ortwein, d. Renaiss. Abthlg.46). 

Das Denkmal des Domherrn von Bredow, im Dome zu Magdeburg, von 

Bastian Ertle aus Magdeburg um 1601, zeigt ein sehr reiches Barock. Urn 

einen Sandsteinkern sind Alabasterplatten herumgelegt. Der Sandstein kommt 

fast nur an den Gesimsen zum Vorschein. Noch andere Umrahmungsstucke sind 

aus Marmor. - Ebenda, das Denkmal des Domherrn 1. von Lossow, um 1605 

in reichem Barock von Ertle gearbeitet; mit knieenden TUrkenfiguren in ver

schiedenfarbigen Steinarten. Am Relief mit der Bergpredigt ist der zwischen 

den beiden langbartigen Juden befindliche Kopf das Port rat des Meisters 
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Ertle. Ebenda, das Dcnkmal des Domherrn Fr. von Arnstedt von Ertle, 

um 1610 im phantastisehen Baroek errichtet. Einc frcistchende jonisehe Saule 

tragt den untercn Theil. Der ganz individueIIc Kopf an der Suule ist yiclIcieht 

eben falls ein Selbstportrat des Meisters, allerdings etwas abweiehend yon dem 

Kopf auf dem Lossow'schen Denkmal. Ebenfalls yon Ertlc, ein Denkmal des 

Domherrn L. yon Loehow yon 1616, phantastiseh \Vie das Vorige. Ueber der 

Figur des Domherrn ein Baldachin, in den Bogenzwiekeln \vieder gothisehes 

Mass\,'erk. Das untere SehlussstUek fehlt (Qu. Ortwein, d. Renaiss. Abthlg. 4i). 

1m Dom zu Halberstadt, ein Denkmal fUr den DOl1lhcrrn von Kannenburg 

von Ertle, ganz im Sinne der oben er\Vahnten. 

In Berlin, untn del1l Grossen KurfUrsten, werden naeh der Mittc des 

17. lahrhunderts cinc Anzahl Bildhauerarbeiten ausgefUhrt, yon denen wenig 

erhalten ist. Franz Bon na ni fertigte zwei Marmorstatuen, Neptun und Apoll, 

fUr den frUheren Lustgarten. - Kaspar Gunther. aus Danzig, arbeitete 16{)3 

die Brustbilder der zwolf ersten rOl1lisehen Kaiser in Marmor, ",dehe sieh jetzt 

im Charlottenburgcr Schlossgarten behnden. G c 0 rg La rs 0 n, ein HoIIlinder, 

fertigt 1654 in Berlin z\\'olf Kindcrfigurcn in Blciguss fUr den Lustgarten. 

Otto Mangiot aus Brabant und in It ali en gcbildet, fUhrte den bogcn

sehnitzenden Kupido in Marmor aus, welchcr sieh fruher im Lustgartcn, spater 

in der Kunstkammer befand. - Es ist aber zweifelhaft. ob die Figur nieht dcm 

Franz du Quesnoy zugesehrieben \verden muss. - Art u s Que 11 in m, der 

berUhmte Holltinder, soIl das Sparre'sehe Denkmal in der Marienkirehc in 

weissem Marmor gcarbcitet habcn. Aueh yier Marmorst<1tuen im Lustgartcn 

zu Potsdam, Prinzcn aus dem Hause Oranien darsteIIend, werden ihm zuge

sehrieben. - Peter Strcnge, ein andcrcr Holhinder, maeht ,651 einen kolos

salen liegendcn Neptun fUr dcn Lustgarten und r{)5{) den Springbrunnen ebenda, 

aus pirnaischem Sandstein, mit z,,'ci Amoren und Delphincn. FUr die Tn:ppc, 

welche in den Untergartcl1 fUhne, Iieferte dcrselbe zwei Marmorfiguren, eine 

Ceres und eine Flora und ausscrdem zwei Sonncnuhren, jede mit einem Putto. 

In der Marienkirchc zu Danzig, ein Epitaph dcs Johann<:s Brandes ('r 1586) 

mit sehr erhabenen Verzierungen in Alabaster, vcrmuthlid1 yon eincm Italic ncr 

gearbeitet. - Ebendort, cin baroekes Epitaph von r5<)9 (Qu. Ortwein, d. Rcnaiss. 

Abthlg. 38). 

c) Malerei. 

Die erfreulichstc Erscheinung der Zeit auf dem l1lalerisehcn Gcbiete ist 

die mit Adam Elzheimc r nus Frankfurt a. M. (1574- 1620) beginnende dcutsche 

Landschaftsmalerei. Elzheimer lebte lange in Rom und verbindet seine cigei1c 
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Auffassung mit dem Formensinn der Italiener und der Behandlungsweise der 

Niederlander. Seine Bilder sind Miniaturen, stellen aber hochst mannigfaltige 

Gcgenden mit yielfachen Lidnetl'ckten und zierlicher Staflage Yor. Ein Haupt

bild yon ihm im Louvre, eine Mondscheinlandschaft mit einer heiligen Familie. 

Er malt auch das brennende Troja und andcres. Seine Eichen, seine herrliehen 

F ernen, seine F dsabhnnge ~ind poetisch gedacht und herrlich dargestellt. 

Elzheimer malt auch Historiel1 und Mythologisches, ebent~llls miniaturartig. 

In den Uffizien zu Florenz yon ihm: Hagar im \\-Talde, eine Scene aus der 

Geschichte der Psyche und ein Hirt mit der Syrinx. 

FUr die Nachfolge der grossartigen italienischen Gewolbmalereien fehlten 

in Deutschland die Rnume. Mit dem dreissigjlihrigen Kriege hatte das Schaflen 

grosser Bauwerke t~lSt ganz aufgehort. Brandenburg Ullter seinem Grossen Kur

flirsten erholt sich nach dem Kriege Zllerst und das gesinnungsverwandte 

Holland muss ihm meist seine KUnstkr kihen. Noch unter Johann Sigismund 

\\'urde Johann Ostreicher aus Preussen berufen, um die Gemncher der Kur

fUrsten im Schlosse zu Schwedt a. O. zu malen, wovon noch Verschiedenes 

Ubrig ist. Ein Michael Hirte malte bis 1648 acht DeckenstUcke im Berliner 

Schlosse, auch hiervon ist noch et\\'as erhalten. Als Hofmaler aus Liieser Zeit 

werden genannt: Joachim Sie;:\\,ert aus Berlin und Gabriel Wietzell. - Unter 

dem Grossen KurfUrsten kommen dann verschiedene Hollander nach Berlin: 

Gonzalo Coques aus Antwerpen, cin SchUler Brower's, Heinrich de Fromantiou, 

Historien- und Thiermaler und Gerhard Honthorst, der viel fUr den Grossen 

Kurfursten gcmalt hat, hauptslichlich Portrlits. Sein Bruder, Wi I hel mHo n t

horst, ein SchUler Abraham Sloeman's, kam 1650 nach Berlin und malte haupt

slichlich im SchlossOranienburg Portrlits und Historien. Theo dor van Th ulden, 

geboren 1607 zu Herzogenbusch, ein SchUler von Rubens und dessen GehUlfe 

an den Makreien der Luxembourg-Gallerie in Paris, kam in hohem Alter nach 

Berlin und malte im Marmorsaale des Potsdamer Stadtschlosses zwei grosse 

allegorische Gemalde. Von Jacob Vaillant, 1628 zu Ryssel in Flandern 

geboren, be;:findet sich ebe;:nfalls ein grosses alle;:gorisches Gemalde im Marmorsaale 

des Potsdamer Stadtschlosses. Vaillant war zwei Jahre in Italien und erhielt den 

Beinamen Lieuweryk, kam 1672 als Hofmaler nach Berlin und starb 1691. -

Nicolaus Wieling, Historienmaler aus dem Haag, der Lehrer Augustin Ter

westen's, kam 1667 nach Berlin. Ausserdem waren noeh ltaliener, Deutsche 

und Franzosen thlitig. Die BrUder, Johann und Franz Baratta, kamen als 

italienische Groteskenzeichner nach Berlin. Ottomar Elliger aus Gothenburg, 

ein SchUler des Daniel Se;:ghers zu Antwerpen, malte Blumen und FrUchte. 

Sein Sohn Otto mar Elliger, ein Seh Uler von Laeresse in Amsterdam, malte 

Historien. Johann Marini hat 1674 den grossen Saal des Potsdamer Schlosses 
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al fresco gemalt. Daniel de Verdiou malte das Schiesshaus im Thiergarten 

zu Potsdam mit Landschaften aus. Michael Willmann, zu Konigsberg geboren, 
in Holland gebildet, kam 1630 als Historienmaler nach Berlin. 

Der namhafteste deutsche Maler dieser Zeit ist Joachim von Sandrart 

aus Frankfurt a. M. (1606-1688). Er ist ein SchUler des Gerhard Honthorst, 

zugleich ein geschickter Nachahmer del' Italiener. 1m Berliner Museum von 

ihm, der Tod des Seneca, mit gelungenem Lichtdfekt. In der Sammlung des 

Landauer Bruderhauses befindet sich eines seiner Hauptbilder, die Darstellung 

des gross en Friedensmahls zu NUrnberg (1650) nach beendigtem dreissig

jllhrigen Kriege. In der BarfUsserkirche zu Augsburg, «der Traum des Jacob», 

eine seiner besten Arbeiten. Sandrart ist auch durch sein 1675-1679 heraus

gegebenes Werk: «Deutsche Akademie etc.» bekannt. - Mathllus Merian der 

JUngere war ein talentvoller Schiller Sandrart's. 

Carl Scre~a VOil Prag (1604- 1674), ein Nachfolger der italienischen 

Naturalisten, ist ein vorzilglicher Maler. In der Gallerie zu Prag von ihm, 

eine Reihe von Gemalden aus dem Leben des heiligen Wenzel's und ebenda, 

«das Atelier eines Stein- und Glasschneiders», ganz vortrefflich. 

A. Zauchi in Milnchen malt das Hauptaltarbild in der Theatinerhof

kirche, «die Verklarung des St. Cajetan und der heiligen Adelheid», unten mit 

den Donatoren, ein mllssiges Werk. Die FUrbitte des heiligen Cajetan wllh

rend der Pest zu Neapel, im linken Flugel des Querschiffs derselben Kirche, 

von J. Sandrart ist besser. In der letzten Kapelle des linken Seitenschiffs 

ebenda, «der Tod des heiligen Avellinus» von C. Loth gemalt. 

Von Franz Joseph Geiger sind die Wandbilder des Herzogszimmers in 

der Trausnitz bei Landshut um 1679' Sie stellen Geschichten des alten Testa

ments vor. Von demselben, die Wandbilder des Rittersaales und sammtliche 

Malereien in den Herzoginnenzimmern der Trausnitz. 

Pater Andreas Pozzo malt die Freskobilderdecke im grossen Empfangs

saale des furstlich Lichtenstein'schen Gartenpalastes in Wien. Ein gemalter 

luftiger Hallenbau oberhalb des Gesimses mit zahlreichen Figuren die Thaten 

des Herkules darstellend. Die Plafonds im Hauptgeschoss mit Oelbildern von 

Bellucci und Franceschini. Die Hallen des Erdgeschosses in demselben 

Palaste mit Gewolbfresken von Johann Rottmeyer, um 1708. Die Bilder 

in Rahmen von Stuckornamenten. Doch gehoren die Malereien Pozzo's und 

seiner Nachfolger dem Stil nach bereits in die folgende Epoche. 

Die Thiermalerei vertritt Peter Caulitz. Von ihm, ein trefflicher 

«HUhnerhof» im Berliner Museum. 
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d) Dekoration. 

Der dekorative Stil dieser Zeit ist liberreich phantastisch und lip pig , be

sonders zunachst vor dem dreissigjahrigen Kriege und zeugt von dem Vor

handensein eines hohen Wohlstandes. Die handwerkliche AusfUhrung ist 

tUchtig, sogar raffinirt, \Vie in den Glanzzeiten der Spatgothik; aber meist 

Fig. 124. Entwurf von Dietterlin. 

fehit jetzt Wle damals der tiefere kunstlerische Gedankeninhalt. Bereits bei 

cler Architektur fanden einzeine bezeichnende PrachtstUcke der dekorativen 

Kunst, die Ausbauten der Rathhauser zu Bremen und Danzig, gebUhrende 

Erwahnung. Auch die gelegentlich bei der Skulptur beschriebenen reichen 

Brunnen in Augsburg, die kurz nach einander entstanden, sind beweisend fUr 

die hochgesteigerten AnsprUche deutscher Stadte. 
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Der reich modellirte, mit naturalistisch(;n Blumen und Frlichten, Thieren 

und Mcnschengcstalten innig verwebte Ornam(;ntstil des italienischen, d urch 

die Niederlander weiter entwickelten Barockos hndd in Dwtschlalld durch die 

Arbeiten der Kunststecher Eingang. We ndel Dietterlin von Strassburg 

1550-1599), del' als Maler und Architekt noch dem vorigen Abschnitt ange

hort, bildet als Ornamentmeistcr den entschiedenen Ueb(:rgang zur deutschen 

Barockperiode. Seine Erfindungcn sind reich und phantastisch, aber im Detail 

ennnern sie noch an den Holzcartouschenstil der Spatrenaissance (Fig. 124 und 

125). - Lucas Kilian, ein berlihmter Kunststccher , arbeitet zu Augsburg 

Fig. 125. Entwurf von Dietterlin. 

(1579-1637). Sein Alphabet in flottem 

Barocko erinnert in d(:r Cartouschen

bildung und dem Figlirlichen an die 

Arbeiten des F(;derigo Zuccaro, ist aber 

fratzenhafter in der Bildung der Maskt:n. 

- Franz KI(:in, Kunstst(:cher, arb(;iwt 

1I1 Rom, London und Kopenhag(:n 

('i' 1658). S(:in Stil ist bcrcits das 

klassizirendc Barock der gleichzeitigen 

della Bella und Cotelle; aber Klein 

ist auch nicht als ein speziell deutscher 

Klinstler zu betrachten, sondern als 

einer dieser, jetzt in der Kunst viel

fach vorkommenden, fahrenden Leute. 

Scine Frieskompositionen sind drama

tisch lebendig und \\"Ollen bereits, wie 

bei della Bella, mehr an Ausdruck geben, 

als eigentlich zum Ornament gehort. 

Friedrich Unteutsch, Tischlermeister in Frankfurt, stellt in seinen schwer

.falligen und liberladenen Ornamenterfindungen den Stil «Auriculaire» dar, 

und damit den Eil~fiuss der fiamandischen nachrubensschen Schule. Dicse 

Art zu verzieren, bei der die Ornamentc wie aufgerollte Ohren aussehen, ist 

vielleicht die schlechteste Abart des Barockstils. Alk Blattformcn verschwinden, 

oder sie werden so dargestellt, als wenn sie aus Lebkuchen bestanden. Un

teutsch arbeitet urn 1650. - Georg Kaspar Erasmus, Tischler in Nlirn

berg urn 1659, zeichnet ebenfalls im Stil Auriculaire. - Paul Birckenhultz, 

Kunststecher, arbeitet um 1670, ist wieder besser im Sti!. Seine Kompositionen 

fUr Goldschmiede zeigen eine fein empfundene Ornamentik. 

Die Polychromirung der Stuck- und Holzarbeiten dHuert auch in der 

Barockzeit 110cll fon, besonders lebhati: in der dckorativen Skulptur der Grab-
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maler, beglinstigt durch die Verwendung verschiedenfarbiger Materialien, deren 

\Virkung noch durch Fm'be und Vergoldung gesteigert wird. In Rothenburg 

an der Tauber ist cine Stuckdecke bemerkenswerth, im Hause 165 bei der St. 

Jacobskirche, vom Jahre 1613, im Barockstil mit bemaltem Relief. Die Blatter 

lichtgrUn oder braun, die Vogel und Frlichte dagegen sehr kraftig natura

listisch in allen Farben. Die Schlagschatten der Blatter und Stiele des Ornaments 

sind durch blaue Farbe besonders betont. Das Ganze mit seiner flotten Mo

dellirung "'irkt Uusserst lebendig. Die vier Flillungen mit Scenen aus dem 

Leben des yerlorenen Sohnes sind die besten. Zwei davon sind neu 

bemaIt. Die aIte Bemalung der Reliefs zeigt mehrfache Anwendung von Gold 

an Gewand- und Gerathstlicken und ist im Ganzen sehr leicht gehalten 

(Qu. Ortwein, d. Renaiss. Abthlg. 3). - Eine Stuckdecke im Residenzschlosse 

zu Aschaflenburg, am Gewolbe Uber der Einfahrt, mit dem flach behandelten 

Bandornament des Barockstils versehen, sonst von einfacher klarer Theilung 

(Qu. Ortwein, d. Renaiss. Abthlg. 26). 

Die reichen Stuckarbeiten der «Neuen Residenz» in Mlinchen sind ver

muthlich von italienischen Stuckatoren ausgefUhrt, genannt werden die Meister: 

Blasius, Wilhelm und Paul, unter Oberleitung der beiden Niederlander Peter de 

\Vit und Hubert Gerhard. Auch Hans Krumper der Weilheimer mag seinen An

theil daran haben. Von den prachtvollen dekorativen Bronzearbeiten Krumper's 

in der Residenz war schon die Rede. Von ihm sind die Figuren auf den 

Portalen, und die Madonna in der Nische zwischen denselben. Zu dem 

Brunnen im Brunnenhofe licfert Krumper die stehenden Gotterfiguren, 

wahrend der Otto von Wittelsbach, die vier Flussgotter und die Meerwesen von 

unbekannten Kunstlern stammend aus der alteren Hofgartenanlage Albrechts V. 

hierher versetzt sind. Von Hubert Gerhard, die Lowen an der Balustrade der 
Fa~ade modellirt, wenn sie auch vom Italiener Pollagio gegossen sind. 
1m Grottenhof der Residenz betindet sich noch der bronzene Theseus als Me

dusentodter von Hub. Gerhard, nach einer Zeichnung des MaIers Christoph 

Schwarz. Ausser dem Muschelbrunnen wurde der Grottenhof noch mit de

korativen Frcsken geschmlickt. 

In Breslau ist die Stuckdekoration der sogenannten Schwedenhalle, 

Ring 47, bemerkenswerth, um 1633 ausgefUhrt. Es ist eine prachtvolle hori

zontale Stuckdecke, im Mittelfeld mit dem sehr guten Reiterbild Gustav 

Adolph's im Hochrelicf. - Eine Stuckdecke im Schlosse Limberg in Steier

mark von 1664, in schwungvoller Barockdekoration. Derartiges ist viel in 

Steiermark vorhanden, aber meist weiss gehaIten, seItener bemalt. 

Die dekorative Lust der Zeit zeigte sich auch darin, dass man Schau

essen, in Wachs bossirt, auf die Tafel brachte. FUr diese Arbeiten und fUr 

27 
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die AusschmUckung der Grottcn war am kurfUrstlichcn Hofe in Berlin 

David Psolimar von 1634 bis 1650 eigens angestellt. 

e) Kunstgewerbe. 

Die BIUthe des deutschen Kunstgewerbes dauert fort und es entstehen 

unter dem Einf1usse des Barockstils eine grosse Anzahl reichcr und prunkvoller 

Bildungen. Der Bronzeguss ist jetzt vorzugsweise in MUnchen heimisch \Vie 

die zahlreichen Figuren der Michaels-Hofkirche und der Neuen Residenz 

beweisen, das \\Tappen an dcr Hauptfa<,:ade, ein Engel im Innern, ebenda 

Christus am Kreuz mit der heiligen Magdalena und vier sehr schone Bronze

kandelaber, s1immtlich nach Modellen Hubert Gerhard's von Carlo Pollagio 

gegossen. FUr die Figuren und Bronzezierrathcn an der Neuen Residenz in 

MUnchen werden Pollagio und Hans Krumper der Bildhauer als Giesser 

genannt. Hubert Gerhard solI den Guss seiner schonen Brunnenfiguren in 

Augsburg sclbst besorgt haben. An andern augsburger Brunnen werden 

einheimische Giesser betheiligt gewesen sein; wenigstens wird ein Ulmer 

Meister Wolfgang N eidthardt in dieser Zeit in Augsburg als Giesser genannt 

und ihm mit Sicherheit der Guss der Bronzezierden des dortigen Rathhauses 

zugeschrieben. Johann Reichel in Augsburg giesst 1607 die Statue des 

Erzengel Michael am Zeughause. - In Aschaffenburg giesst 1584 Hi ero

nymus Hack ein Epitaph fUr die Stiftskirche. Carlo de Cesare, Bildhauer 

und Erzgiesser aus Florenz, kommt durch Vermittelung des Giov. da Bologna 

1590 nach Sachsen und giesst die Bronzestatuen in der Gruftkapelle zu Frei

berg. Von demselben befindet sich im grUnen Gewolbe zu Dresden ein 

Crucifix in Bronze. C. de Cesare ging spiitcr wieder 11ach Italien zuruck. -

Jacob Voulleaume, gcnannt Vignerol, aus Flandern, wird 1649 nach Berlin 

berufen und giesst die Statuen in Blei, die damals im Lustgarten aufgestellt 

wurden. 

Vom LUneburger Rathssilber. gehoren die sp1iteren StUcke in die Zeit 

des Barocks; so der sogenannte Interimsbecher, der den Sieg des Protestantis

mus liber das Religions-Interim Karl's V. vcrherrlicht (Qu. Ortwein, d. Renaiss. 

Abthlg. 40). - In der Blasiuskirche zu Mlihlhausen, ein Kelch von Gold mit 

farbigem Email nur an dei1 Zapfen des Knaufs im Jahre 1612 gearbeitet. Das 

durchbrochene barocke Rankenwerk ist dem glatten Pokal aufgeheftet. -

Daniel Kellerthaler, berlihmter Goldschmied in Dresden, fertigt 1611-1615 

das Taufbecken der koniglichen Familie in Silber mit vergoldeten Reliefs, 

Scenen aus dem neuen Testamente wiedergebend. Das Werk befindet sich jetzt 

im grUnen Gewolbc. Von demselben, ebenda, ein Relief von 1636, die Taufe 
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Christi darstellend. - Ein silberner Pokal, frUher im Besitze des Bauraths Oppler 

in Hannover, 1638 durch Kunz von der Nees verfertigt, gehort zu den schon

sten getriebenen Arbeiten. Von besonderer VorzUglichkeit ist das Balldornament, 

das sich hier dreimal aus der Axe der Kopfe und dreimal aus der der Vas en ent

wickelt (Qu. Ortwein, d. Renaiss. Abthlg. 24). - Der sehr werthvolle Pokal der 

Bilckerinnung in Brieg vom Jahre 1631 mit barockem Detail (Qu. Ortwein, 

d. Renaiss. Abthlg. 1 I). - Der Emaillekelch der St. Ulrichskirche in Halle 

a. d. Saale, im Jahre 1654 vom Hallenser Goldschmied C. Kni ttel gefertigt, 

ist ein hochst kostbares seltenes StUck. Die Blumen sind ganz naturalistisch 

behandelt; die grUnen ins Blaue und Gelbe spielenden Blatter sind in Relief

schmelz hergestellt, die undurchsichtigen Blumen in Maleremaille.Beiden 

FruchtbUndeln am Knauf und Fuss ist das Email pastos aufgetragen, so dass 

ein wirklich hervortretendes Relief entstanden ist. Der Fuss ist im Sechspass 

geformt. Kelch und zugehorige Patena sind von Gold (Qu. Ortwein, d. Renaiss. 

Abthlg. 8). - In Planitz, ein vergoldeter Kelch mit Silberornamenten vom 

Jahre 1656, in der Kirche befindIich (Qu Ortwein, d. Renaiss. Abthlg. 33). -

In der Nicolaikirche zu Brieg, die silberne Weinkanlle von 1660, in Topfer

formen gehalten (Qu. Ort,,·ein, d. Renaiss. Abthlg. I I). - In Berlin wird 

Ananias Blesendorf um 1652 als Hofgoldschmied genannt, urn 1625 Daniel 

Mannlich als solcher und Andreas Mollin urn 1670 als Hofsilberarbeiter und 

Verfertiger vieler grosser StUcke. 

An die Arbeiten in Edelmetallen schliessen sich die in Eisen geschnittenen 

Arbeiten wUrdig an. Klemens Horn aus Solingen arbeitet Degenklingen 

und Gefasse sehr klinstlich in Eisen. Der Stahl schneider J. H 0 h n arbeitet 

1640-1691, vermuthlich zu Berlin und hat viele Denkmunzen geschnitten. -

Der Hauptvertreter dieses Faches ist aber Gottfried Leygebe, Kunsteisen

schneider, gcboren zu Freystadt in Schlesien, zuerst Schwertfeger. 1m Jahre 

1645 ging er nach NUrnberg und lernte das Eisenschneiden. Er arbeitete dort 

die Miniaturstatue Kaiser Leopold's zu Pferde, dann die Reiterstatuette Karls II. 
von England. Leygebe kam 1668 in kurfurstliche Dienste nach Berlin. Hier 

schnitt er auch die kurflirstlichen Siegel, modellirte die Zierrathen fUr Kanonen, 

machte F ormen fUr die GlashUtte zu Potsdam und einen kleinen Herkules in 

Metall. Er machte eine Ritterfigur zu der Ehrenpforte von 1677 nebst vier 

Gemalden; ausserdem ein noch vorhandenes Schachspiel von Silber und Gold. 

Sein bestes Werk ist die in Eisen geschnittene Statuette des gross en 

K urfUrsten als Bellerophon zu Pferde, \Vie er die dreikopfige Chimaera er

legt. Die Statuette ist etwa 26 cm hoch und befindet sich jetzt im Berliner 

Museum; dann von ihm ein Heliodor, der von den Engeln geschlagen wird, 

eben falls in Eisen geschnitten. Leygebe stirbt 1683 in Berlin. 
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Die Liebhabereien der Zeit waren Kuriositaten tihd kleinere Kunststlicke 

111 mancherlei Material. Um 1G30 wird in Berlin ein Elfenbeindrechsler Georg 

Wecker genannt. Esaias Hepp, Kunstarbeiter in Schildkrot, Elfenbein, Silber, 

Stroh und Ebenholz kam 1660 nach Berlin in kurflirstliche Dienste. Leonhard 

Kern von Sch\\"iibisch-Hall, 1648 als kurfurstlicher Bildhauer in Berlin ange

stellt, macht kleine Arbeiten aus Elfenbein, Alabaster und Holz. - Melchio r 

Barthel zu Dresden (ICZJ-16n) ist ein berUhmter Elfenbeinschneider. Von 

ihm, im grUnen Gewolbe zu Dresden, vier Figuren der Jahreszeiten und die 

Kopie nach einer Antike der Villa Medicis, zwei Manner einen Stier zum 

Opfer fUhrend. Ebenblls von Barthel, eine Kopie des Raubes der Sabinerinnen 

von Giov. da Bologna und die Kopie einer unter Paul III. aufgefundenen Antike, 

ein Ross von einem Lowen zu Boden geworfen darstellend. Diese StUcke sind 

ebenblls in Elfenbein geschnitten und befinden sich im griinen Gewolbe. Von 

Lorenz Zick Vater (1- 16(6), Kunsldrechsler in NUrnberg, sind eben falls StUcke il11 

griinen Gewolbe aufbewahrt. - Ueberhaupt ist das grUne Gewolbe zu Dresden 

reich an derartigen Erzeugnissen der Kleinkunst. Es befindet sich daselbst 

von Sebastian Walther, Ul11 1640 gefertigt, ein Reliefbild "Gloria in excelsis" in 

Alabaster; von dem Silberschmied H. Hermsdort~ Ul11 1GZCj, ein Relief der 

VerkUndigung; von demselben ein ebenfalls in Silber getriebenes Relief, J 0-

hann Georg I. mit Gemahlin und Kurprinzen darstellend; von Jacob Streller 

in NUrnberg eine Tafeluhr von vergoldetel11 Silber mit Edelsteinen besetzl; 

von dem berlihmten Silberschmied Kellerthalcr, um 16zCj, ein Rosenwasser

becken mit mythologischen Reliefs; von demselben um 1637 die Anbetung 

der Hirten, ein in Silber getriebenes Relietbild und von Reichel aus Dresden 

eine laufende Kreuzspinne als Automat. 

Die Holzarbeiten dieser Zeit an Decken, Tafelungen, Truhen, Schranken 

und dergleichen sind sehr zahlreich und noch vielfach erhalten. 1m allgemeinen 

werden die Intarsien seltener und machen den Schnitzereien Platz. Eine Kon

solstiitze vom Schenktisch der sogenannten Machandelbank, im Artushof zu 

Danzig (1592). Ebenda, die Bank rechts vom Haupteingange von 1588, noch 

mit Intarsien als barockes Bandornament aufgefasst. (Qu. Ortwein, d. Renaiss. 

Abthlg. 38) - In der J esuitenkirche zu Koblenz eine ThUr von 1610, in derbem 

deutschen Barockstile (Qu. Ortwein, d. Renaiss. Abthlg. 45). - Die Chor

stUhle der Stadtkirche zu CelIe yon 1608, mit zum Theil plastischen, zum 

Theil eingelegten Ornamenten. Einen Anklang an die klinstlichen Per

spektiven jener Zeit giebt die eingelegte FlilIung des unteren Theils (Qu. Ortwein, 

d. Renaiss. Abthlg. 25). - Ein Schrank von 1621, im Besitz des Herrn Graef 

zu Rothenburg a. d. Tauber, mit Einlagen von bunt gebeizten Holzern, in 

masslgem Barockstil (Qu. Ortwt!il1, d. Rt!l1Uiss, Abthlg. 2Z). - Eine ThUr, im 



II. Abschnitt. Barockstil erster Stufe. Stuckaturen und Schmiedearbeiten. 421 

Besitze des Herrn Fr. Carstens zu Bremen, aus einem Bauernhause der Um

gegend stammend, von 1616, in den Motiven den Bremer Rathhausschnitzereien 

verwandt. - Ein Schrank im Besitze des Architekten H. Muller daselbst, 

um 1608 in Eichenholz ausgefUhrt; hervorragende Arbeit, schone figUrliche 

Reliefs. - Die Kanzel in der St. Martinikirche daselbst aus dem Anfange 

des 17. lahrhunderts, in flatter Schnitzerei aus EichenhoIz (Qu. Ortwein, d. 

Renaiss. AbthIg. 34). - In einer PrivatsammIung in LUneburg, ein Schrank 

von 1605 mit barocker Ornamentik. - Das Fragment eines Treppen

gelanders im Hamburger Museum von 1613, reich geschnitzt, an das 

Bremer Rathhaus wenigstens in der Hauptform, erinnernd (Qu. Ortwein, d. 

Renaiss. AbthIg. 4')' In Braunschweig in der Mal'tinikirche, del' Aufsatz 

\"om Taufbecken, aus HoIz und Stuck 1618 gearbeitet und bronzirt. - Das 

Rathsherrengestlihl in der Marienkirche zu Zwickau, um 1617 zur Sakularfeiel' 

del' Reformation eingeweiht, von Meister P a u I Cor b ian u s aus Halle gearbeitet; 

derselbe stirbt 1653 in Hamburg und ist der Sohn eines weIschen Gartners (Qu. 

Ortwein, d. Renaiss. Abthlg. 33). -'- Ein Schrank im Schlosse zu Mainau, aus 

Ueberlingen stammend, von 1624. Das Aeussere desselben aus NussbaumhoIz, mit 

eingelegten dunkleren und helleren Streifen (Qu. Ortwein, d. Renaiss. Abthlg. 39). 

- 1m Wallraf-Richartz-Museum zu Koln, ein Schrank aus Eichenholz, um die 

Mitte des 17. lahrhunderts gearbeitet, streng in Profilirung und Aufbau, aber 

mit barockem Detail. Ebendort in St. Pantaleon ein Windfangaufsatz; dann 

zwei Schranke von 1625 und 1635, der el'ste im Besitze des Herrn Thewalt, 

reich in EichenhoIz mit dem labach'schen Wappen, der zweite im Besitz des 

Herrn von Wittgenstein in strengeren Linien, aber barockem Detail (Qu. Ort

wein, d. Renaiss. Abthlg. 22). - In Aschaffenburg die Chorstlihle der Stifts

kirche aus der Mitte des 17.1ahrhunderts iri vollendeter Technik, ohne FigUr

liches, aber mit barockem Detail (Qu. Ortwein, d. Renaiss. Abthlg. 26). - In 

Hildesheim, eine ThUr vom Vorsaale des Rathhauses um 1628 (Qu. Ortwein, 

d. Renaiss. Abthlg. 35). - Die Tafelung aus dem Heubeck'schen Hause auf 

dem DUrerpIatze in Nlirnberg, aus der Mitte des 17. lahrhunderts, in einem 

Saale des zweiten Stocks. Die Profile del' TMelungen sind in Eichenholz, Saulen 

und Friese von ungarischer Esche, FUllungen von Linden- und Ahornholz, 

mit schwarzen Streifen gerahmt (Qu. Ortwein, d. Renaiss. Abthlg. I). - Das 

Ganze ist nach Paris verkauft. - Die HauptthUr des Ulmer MUnsters von 1670, 

reich in entschiedenem Barockstil (Qu. Ortwein, d. Renaiss. Abthlg. 26). -

Eine Truhe im Besitze des Freiherrn von Zwierlein in Geisenheim von 1663, 

mit vielfarbigen Holzern und reichen Intarsien in Laubformen, stellt bereits 

eine Rlickkehr zur Klassik dar. - In der Mitte des 17. lahrhunderts giebt es 

in Niedersachsen noch eine Kunstschule von Holzschnitzern, Yertreten durch 
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Marku s Keding in Kiel und Gudewerth aus Eckernforde. Von letzterem 

ein geschnittenes Altarblatt in der Kirche zu Cappeln. 

Die Stuckarbeiten sind bereits grosstentheils bei der Architektur und der 

Dekoration erwahnt worden; im Ganzen sind dieselben auch bei weitem nicht 

so umfanglich, als die italienischen derselben Zeit. Obenein waren es meist 

Italiener, welche diesen Kunstzweig auch in Deutschland vertraten; so wird 

fUr die Stuckaturen im Schlosse zu Potsdam ein Stuccatore Johann Baptista 

Novi genannt. 

Die Schmiedearbeiten erscheinen in der Regel in der Stilgebung etwas 

verspatet, die einmal angenommenen Formen pflanzen sich lange Zeit in 

handwerklicher Tradition ziemlich unverandert fort. Es entstehen aber in der 

deutschen Barockperiode ziemlich bedeutende Arbeiten dieser Art. FUr die 

schmiedeeisernen Gitter in der St. Michaels-Hofkirche in Munchen wird ein 

Meister Kolhauss genannt. - In Danzig befinden sich schone schmiede

eiserne Gitter: das urn den Neptunsbrunnen aus dem Anfange des 17. Jahr

hunderts und ein anderes von 1620 im Kreuzarm der Marienkirche vor dem 

Denkmale des Simon Bahr (Qu. Ortwein, d. Renaiss. Abthlg. 38). - In der 

Abteikirche zu Brauweiler, eine Gitterkronung von 1627, von leichtem Fluss 

der Linien mit vergoldetem Flachenornament, aber noch ohne barocke Zu

thaten (Qu. Ortwein, d. Renaiss. Abthlg. 22). - In Bruck an der Mur in 

Steiermark, ein Brunnengitter von 1626, mit durchgesteckter Arbeit in Rund

elsen. Die doldenfOrmig gebildete Spirale aus Flacheisen der frUheren Zeit 

kommt auch hier unverandert wieder vor. 

Mit der Glasmalerei geht es in Deutschland, wie Uberall, zu Ende. Glas

gem aide von 1633 und 1639 im Museum zu Koln sind sehr naturalistisch, als 

ein freies Spiel der Phantasie aufgefasst (Qu. Ortwein, d. Renaiss. Abthlg. 22). -

Dagegen entwickelte sich in Bohmen, seit dem Anfange des 17. Jahrhunderts 

die Fabrikation der geschliffenen Glaswaaren. Geschickte Steinschneider 

wurden aus Italien und Deutschland berufen, die in dem rein en und spezifisch 

leichten bohmischen Glase, ohne Bleigehalt, die dUnnen und zierlichen Berg

krystallvasen nachmachten. Urn die Mitte des 17. Jahrhunderts werden 111 

Deutschland grUne bemalte Glaser von grosster Schonheit hervorgebracht. 

f) Kunstlitteratur. 

Von Gelenius erscheint ein Werk Uber die AlterthUmer von Koln: Ge

lenius, Aegidius. De ad miranda sacra et civili magnitudine Coloniae Claudiae 

Agrippinensis augustae, Ubiorum orbis. Colon. Agripp. 1645 in 40. - Einige 

LehrbUcher werden verfasst: Erasmus (Georg, Kaspar), Tischler zu NUrnberg 
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Seulen-Burch oder Grundlicher Bericht yon den funf Ordnungen der Archi

tektur Kunst 1659. - Pfann (Wilhelm), Kunststecher urn 1667, ein Anhang 

zum Seulenbuch des Georg-Kaspar Erasmus. - Dielich (Johann Wilhelm) 

Ingenieur zu Frankfurt, Peribologia oder Bericht Wilhelm Dilichij. Hist. etc. 

1680. Ueber Befestigungen mit Abbildungen yon Stadtthoren in der Art des 

Dietterlin. 

Den Rest der Publikationen bilden die Arbeiten der Kunststecher. Wen

zelas Hollar, Zeichner und Stecher, geboren 1607 zu Prag, gestorben 1677 in 

London, ist einer der fruchtbarsten. Von ihm, Tabulam hanc olim ab Andrea 

Mantenio etc. 1640 Prag; das Werk bringt unter anderen einen reichen Kelch 

Mantegna's, die einzige derartige Komposition, die man yon diesem Meister kennt. 

Hollar sticht auf die Omamente Holbein's in mehreren Banden: Holbein del. 

Vencesla Hollar fee. aqua forti 1645-49. - Von Gabriel Weyer, Kunststecher 

zu NUmberg: Monstra marina, dat is verscheyden zeemonsters inventiert door 

Gabriel Weyer 1634. - Franz Klein, Kunststecher, arbeitet in Rom, London 

und Kopenhagen, stirbt 1658: Vari Zophori, figuris animalicum per Franc. Clein 

1645, von demselben, Quinque sensum descriptio. In copitura genere quod Grotte

sche vocant Italic. F. Clein. inv. 1646, bereits in klassizirenden Geschmack 

der folgenden Peri ode. - Wemle (Michael) Goldschmied: Livre de taille 

d'espargne faict par Michael Wemle, orfebure 1650. - Unteutsch (Friedrich), 

Neues Zierrathenbuch den schreinem, tischleren oder kastleren und bildhauem 

sehr dinstlich. NUmberg. - Neus Zierrathen-Buch. Ander Theil durch 

Meister Friederich Unteutsch, Stadtschreineren in Francfurth. - Hogenberg 

(Abraham) Kunststecher, Hortorius viridariorum que nouiter in Europa 

praecipue adomatorium forma. CoIn 1655. Enthalt perspektivische Garten

ansichten u. a. von Oranienburg, St. Germain und Schlackenwerth. - Neues 
Zierrathen von allerhand Schreinerwerk. G. C. Erasmus Nlirnberg 1659' -

Sandrart (Jacob) Stecher und Kunsthandler zu NUmberg (1630-1708). Neues 

Romanischer Laubwerk-BUchlein. NUmberg. - Schmidt (Christoph) Gold

schmied und Stecher zu Augsburg: Newes BlumenbUchlein 1663. - Bleich 

(Georg Heinrich), Kunststecher und Goldschmied zu Nurnberg: Ein neues 

Schneidebuchlein vor die Goldarbeiter zu gebrauchen 1696. - Morisson 

(Friedrich Jacob), Ornamentzeichner und Juvelier, arbeitet 1693-1697 zu Wien 

und Augsburg: Unterschiedliche neue inventionenn von Geschmuck, Zierathen, 

Galanterien etc. Augsburg 1697. - Indau (Johann) Ebenist zu Augsburg, um 

1685: Wienerisches architectur Kunst und Saulen Buch etc. Augsburg, und 

Neue invenzione di Rabischi, e Fogliani Romani di Giovani Indau ebanista 

di camera etc. Stampata in Vienna 1685. 
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In der Schweiz findet der Barockstil erst spater Eingang. Eins der be

rUhmtesten Beispiele der neuen Kunstart giebt der Of en im Seidenhof zu 

ZUrich. Das Hauptgebaude des Seidenhofs, am Ausgange des r6. Jahrhunderts 

durch die Familie WerdmUller erbaut, war damals ein wirkliches Schloss, aber es 

blieb nur eine prachtige Zimmerdekoration, vermuthlich aus dem letzten Jahr

zehnt des r6. Jahrhunderts, erhalten. Der prachtvolle barocke Of en von r620, 

aus der Fabrik der GebrUder Pfau in Winterthur stammend, ist von kraf

tiger, architektonischer Gliederung und stattlichem Aufbau. Die Farben sind 

ein dunkles saftiges Blau fUr die Ge\Vandcr, dann helles Gelb, GrUn, Braun

roth in verschiedenen Abstufungen und ein schmutzigcs Karmin. W 0 dem 

Schatten nachgeholfen werden soUte, wie bei den Unterflachen der Gesimse, 

geschah dies durch dunklen Anstrich. Die Ornamentik und das Figurenwerk 

ist sehr reich, dasselbe besteht aus Figurenfriesen, Akanthusranken mit Putten 

und Hermen und dem fUr den Barockstil bezeichnenden weich modellirten 

Leder-Cartouschenwerk (Qu. Ortwein, d. Renaiss. Abthlg. 10). - Das Beck

Leu'sche Haus zu Sursee, r632 fUr den «Schnydcr von Sursee» erbaut, ist 

ein Dreifensterhaus, in der Stilisirung noch der italienischcn Spatrenaissance 

angehorend; einfach und klar gegliedert, mit weit ausladendem, abgewalmten 

Holzdache (Qu. Ortwein, d. Renaiss. Abthlg. Luzern). - Erst um r646 findet 

sich in Nafels ein Barockhaus fUr den Oberst Freuler crrichtet, dann das 

aIte Herrenhaus von r645 zu WUlfingen. - Eine Schmiedearbeit aus 

dieser Zeit ist das Gitter in der Hofkirche zu Luzern, r644 vom Stadtschlosser 

zu Constanz Johann Reifell in zwei und einem halben Jahre geschmiedet. 

Das Gitter schliesst den Chor gegcn das Schiff ab und stellt eine Innen-Per

spective vor, die in der Mitte einen tonnengewolb-tiberdcckten Raum mit Kas

setten zeigt. Die beiden Seitenflligel enthalten die wirklichcn Eingange. Das 
Ganze ist aus Stabeisen geschmiedet (Qu. Ortwein, d. Renaiss. Abthlg. Lu

zern). - Erst nach der Mitte des 17. Jahrhunderts wird das Barock in der 

Schweiz allgemeiner. Um 1673 das SchWsschen \Vyden bei Andelfingen in 

demselben Stile erbaut u. n. 

4. Der nordische Barockstil in den Niederlanden, 

von 1600-167°. 

Die Niederlander selbst nennen das bei ihnen durch den grossten Theil 

des 17. Jahrhunderts herrschende Barocko «den Stil Rubens'> und mit einigem 

Recht, denn das Genie des grossen MaIers aussert sich bestimmend und 
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Richtung gebend auf allen Gebieten der bildenden Kunst. Wie Rubens selbst 

von italieniseher Bildung abhangig ist, so ist es aueh das ganze niedcr

landisehe Kunstschaffen diesel' Zeit; dasselbe hat abel' zugleich einen stark en 

Zusatz von nordiseher EigenthUmliehkeit und selbststandiger Schopferkraft 

aufzmveisen. Rembrandt ist 111 der Malerei der Hauptvertreter einer 

originell nationalen Riehtung, die sich mit ganz bewusster Absieht dem 

ausserlich gewordenen falschen Pomp del' italienischen Kirchen- und 

Historienmalerei entgegenstellt. In derselben Zeit erreicht die hollandisehe 

Genremalerei eine hohe, ganz nationale Entwiekelung und nieht mindel' 

eigenthUmlich gestaltet sich die Landschaftsmalerei dureh die tiefpoetischen 

Sehopfungen eines Ruysdael und Hobbema. - Die Architektur bewahrt 

der Hauptsache nach, ahnlich \vie in Deutschland, die gothischen Prin

zipien del' Gesammtanlage und das Eindringen des Barocks aussert sich 

wesentlich nur in den Detailbildungen, welche im Allgemeinen von der 

italienischen Kunst, speziell in Sud holland, yom franzosischen Stil Louis XIII. 

und in Gelderland und Over-Y ssel von deutschen Leistungen beeinflusst 

werden. EigenthUmlich bedeutend fUr die hollandischen Provinzen, bleibt 

immer noch die Ausbildung der gemischten Ziegelhaustein-Bauweise. Eine 

breite et\\'as schwerfallige Ornamentirung ist allgemein niederlandisch und 

bringt auf kurze Zeit die Abart des Genres «Auriculaire» hervor, welche dann 

von den Niederlanden aus nach Deutschland und Frankreich Ubertragen ",ird. 

- 1m Gebiet der Skulptur begegnet man einigen grossen Meistern, wie 

Franz Duguesnoy, genannt il Fiamingo, und Arthur Quellinus; abel' diese 

sind ganz italienisch im Stil und en-eichen in keiner Weise den hohen Grad 

nationalen Gehalts, del' die holllindische Malerei dieser Zeit auf eine so hohe 

Stufe stellt und den zum Theil \\'enigstens auch die Baukunst erkennen lasst. 

a) Architektur. 

Seit dem Jahre [593 schieden sich die Niederlande 111 die hollandischen 

Generalstaaten und das spanische Belgien. Diese politisehe Trennung der Pl'o

vinzen konnte den bestehenden Gegensatz, del' sieh schon frUher auf dem Gebiete 

der Kunst bemerkbar gemacht hatte, nieht scharfer gestalten, als derselbe ohnehin 

durch die verschiedenartige Lage und Besonderheit der Lander bedingt war. -

Der Barockstil fand zuerst in Belgien Eingang und verpflanzte sich von dort 

aus nach Holland und zunachst l1ach Amsterdam. 

Jacob Franquart, Maler, Arehitekt, Mathematiker und Dichter, also 

von jener einem eehten Renaissancekunstler zukommenden Universalitat der 

Bildung, wurde [577 zu BrUsseI geboren und starb 165 I. Er studirte in 
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Italien als Maler und Architekt, wurde 

ein Freund von Rubens und blieb 

klinstlerisch von demselben abhangig. 

Nach seiner Rlickkehr wurde Fran

quart Architekt des Erzherzogs Albrecht 

und Ingenieur Konig Philipp's III. 
von Spanien und flihrte mit Rubens' 

Unterstlitzung den Barockstil in den 

Niederlanden ein. Die Jesuitcnkirche 

zu Brlissel wurde 1606 von Fran

quart begonnen und 1627 vollendet, der 

Thurm wurde aber erst 1636 fertig. Auf 

der Spitze der Fa\ade stand die Statue 

des heiligen Michael in Kupfer. Vierzehn 

toskanische Saulen unterstlitzten im In

nern eine Gallerie von weissem Marmor; 

urn das Schiff ging eine Boiserie yon 

Eichenholz mit eingelassenen Bildern. 

Der Thurm bildete ein Achteck, in zwei 

Stockwerken, mit Gallerien und Balu

straden unterbrochen und endigte in 

einer Kuppel. Die Kirche ist jetzt zer

sWrt. - , Die Beguinenkirche zu 

Mecheln ist 1629 nach den Planen 

Franquart's begonnen, von Wenzeslas 

Coeberger ausgeflihrt. 

Die Jesuitenkirche zum heiligen 

Karl Borramaus zu Antwerpen ist 

1614 von Pater Peter Huijssens, unter 

Oberleitung des Paters d'Aiguillon, 

Rektors zu Antwerpen, in romischem 

Barack erbaut. Der Thurm in blauem 

und weissem Haustein ausgeflihrt, steht 

hinter der Kirche; derselbe hat Eck

saulen und gekuppelte Pilaster, durch 

vorspringende Bandgurtungen durch

schnitten (Fig. 126). Das untere 

Viereck mit Balustrade und balk on-
Fig. ,.6. Thurm an d.r Kirche St. Charles 

l.!oromCe in Antwerpen (n. van Ysendyck). artigem Vorsprunge auf Konsolen ab-



Fig. 127' Scheldethor in Antwerpen (n. van Y sendyck). 
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schliessendo Der Oberbau ist rund, mit dem palladianischen Fenstermotiv ver

sehen, dazu mit vervielfachten Pilastern, Steinkuppel und Laterne (Qu. van Ysen

dyck). 

In Zwolle, der Hauptstadt von Over-Yssel, ist der Aufsatzgiebel auf der 

nordostlichen Seite der St. Michaelskirche in lippigen Barockformen, er

sichtlich unter dem Einflusse des deutschen Barockstils errichtet. Baumeister 

war vermuthlich Adam Straes aus \Veiborch in Nassau. 

Das Scheldethor zu Antwerpen, nach einer Zeichnung von Rubens 

gebaut, mit Skulpturen von Quellinus geschmuekt, ist 1624 vollendet (Fig. 127). 

Die Stadtseite bildet ein grosses Rundbogenthor mit kraftiger Quader-Rustika, 

darliber folgt ein durchschnittener Rundgiebel mit Insehrifttafel auf einem 

Soekel, bekront mit dem Lowenwappen. Das Thor ist in eine Wohnhaus

fa;,:ade eingebaut und entschieden barock stilisirt (Qu. van Ysendyck). 

Das Stadthaus zu Delft in Slidholland, von 1618, hat etwas vom 

franzosischen Barockstil «Louis XIII.» Seine zweigesehossige Fa;,:ade, ganz in 

Haustein, hat im Erdgeschoss dorisirende aus bossirten Quaderschiehten 

gebildete Pilaster, wah rend im Hauptgeschosse romiseh-jonische Pilaster 

angewendet sind. Die Dekoration zeigt Muscheln und Tlicherfestons liber 

den Fenstern des Hauptgesehosses. 

Ein Haus zu Llittich, am linken Ufer der Maas, frliher Privathaus, 

jetzt Leihhaus, ist ein grosses Gebaude in der kraftigen hollandisehen Ziegel

haustein-Manier mit barockem Detail. Das steile Daeh ist abgewalmt und hat 

einen Thurmaufbau an der Schmalseite. Hausteinschiehten verbinden sich hier 

mit Ziegelflachen zu der eigenthlimlich malerischen vVirkung dieser Art von 

Bauten. Das Portal hat Bossagen mit Musterungen. Die sichtbaren verzierten 

Anker bilden in mittelalterlicher Weise einen Thcil der Dekoration der Fa;,:ade 

(Qu. van Ysendyck). 

Das Portal vom a!ten Hospiz «Bruntenhof» zu Utrecht von 1621, 

rundbogig mit toskanisehen Saulen; Gebalk und Giebel sind durehsehnitten urn 

einer Cartousche Platz zu machen. Auf den geschweiftcn Giebclstlicken sitzcn 

Kinderfiguren. Der Unterbau der Saulen und die Sehaftverzierung dcrselbcn 

haben noeh in etwas den Charakter der Spatrenaissanec (Qu. van Y sendyck). 

Das Stadthaus in Haarlem von 1633, im klassizirenden Gesehmaek naeh 

italienischen Barockvorbildern crriehtet. - Der Th u rm der K i rc he St. Ann e, 

der sogenannten neuen Kirehe zu Haarlem ist, 1645-IG49 nach dem Modell 

des Sal om on Bra y erbaut, in Ziegelhaustein-Manier und barocker Detaillirung. 

Ueber einer Gallerie mit Obelisk en auf den Eeken erhebt sieh ein achtecktes 

Pilastergeschoss mit der Uhr, in Ziegelmauerwerk mit vorspringenden Quader

schichten und einem Ansatz von Strebepfeilern, darUber ein achtecktes Arkaden-
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geschoss ganz in Sandstein mit Eckvoluten. Der geschweifte Helm mit Gallerie, 

Laterne und durchbrochener Spitze ausgestattet. Das Ganze zeigt noeh die 

frUhen Barockformen, mit Nachklangen einer phantastischen Spatrenaissance 

verbunden (Qu. van Ysendyck). 

Der Thurm der alten Stadt waage zu ZUtphen, spater «\Viynhuis 

Vrede», von 1627, cin Werk des Architekten Johan Schuts, ist eine der 

monumentalsten Thurmschopfungen Hollands. Die Ausflihrung erfolgte in 

violett en Ziegcln mit Hausteinschichten. - Das Polizeigeballde zu Deventer, 

1632 errichtet, mit kraftiger Pfeilergliederung in slimmtlichen Etagen und Ge

balk en liber den Pilasterstellungen, zeigt bereits ein etwas monoton wirkendes 

Fa~adenschema. 

In Graningen betinden sich eine Anzahl bemerkenswerther Baroekbauten. 

Das Portal des Blirger-Waisenhallses daselbst in Haustein, urn 1627, von 

Meister Roelef Ravinck und Meister Jllisinck; das Portal der Universitats

bibliothek von 1633; die Goldwaag von 163:'>, ein mehrstOckiges Eekgebliude 

von den Meistcrn des Blirger-Waisenhauses herrlihrend und eine Anzahl 

Wohnhliuser im Charakter der Goldwaag. 

Ein Haus zu Kempen, aus dem 17. Jahrhllndert, in Ziegeln mit Haustein

schichten weehsclnd, ist ganz einfach mit abgetrepptem steilen Giebel und 

11ur mit cinigen Kapfen und Ankern verziert. - Ein Haus zu Middelburg, 

genannt «La maison du solei!», von 1635, ist ebenfalls ein Ziegelhaustein-Bau, 

abel' hier sind die Ziegeln nur als FItiehenausfUllung verwendet. Der Treppen

giebel, mit den dureh volutenartige Ansatze vermittelten Absatzen, ist baroek. 

Die Portrlits des Bau- und des Werkmeisters sind in von Cartouschen um

rahmten Feldern angebracht (Qu. van Ysendyck). 

Eine der langweiligsten und trocken-schematischsten Uebertragungen des 
italienischen Barockstils giebt das Stadthaus zu Amsterdam, urn 1649 von 

van Campen erbaut. Jacob van Campen, geboren zu Haarlem, gestorben 1658, 

ging nach Rom, urn die Malerei z~ studiren und kam als Architekt zurlick. 

Nach seiner Rlickkehr erhielt er den Auf trag, das unterdess abgebrannte Rath

haus zu Amsterdam wieder aufzubauen. Das Gebaude bildet ein grosses Viereck 

mit gut disponirtem Innern. Das Aeussere ist aber akademisch schablonenhaft, 

ein schwachlicher Abklatsch der italienischen Formen, ohne jede Spur von 

Erfindung. Die Bildhauerarbeiten des Aeusseren sind besser, in dem na-

. turalistisch breiten Barockstil der Zeit gehalten, aber namentlich sind die im 

Innern vorziiglich. Die Eingange des Gebliudes befinden sich in dem niedrigen 

Unterbau und sind, ihrer hierdurch bedingten Kleinheit wegen, unseheinbar 

und fehlerhaft. Das Innere zeigt einen grossen Luxus von Marmor-Bildhauer

arbeitcn und erst diese geben dem Gcbliude eincn klinstlerischen Rang. - Eben-
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falls yon van Campen ist das Theater zu Amsterdam erbaut, mehrere Grab

maIer daselbst und der Palast fUr den Prinzen Moritz von Nassau im Haag 

(Qu. \'an Campen, Stadthaus etc.). 

Fig. 128. Le Cornet. Hans in Briis,el 
(n. van Ysendyck). 

An der Grand'Place zu BrUssel 

sind mehrere Barockhauseraus dem 

17. lahrhundert erhalten. Das eine, 

«Le Renard», gehorte der Korpo

ration der'Kramer und ist ganz aus 

Stein, aber nach dem Herkommen 

an alten Holzhausern ganz in 

Fenster und schmale Pfeiler auf

gelost. Dasselbe hat ein Erd

geschoss mit Mezzanine, darUber 

einen durchgehenden Balkon mit 

Tragefiguren, im erst en Stock 

jonische Pilaster und Gebalk, 1m 

zweiten Geschoss Hermen, da

rUber einen Barockgiebel mit 

gross en Seitenvoluten und Mittel

aufsatz durch einen gebrochenen 

Rundgiebel bekront. - Das zweite 

Haus, genannt «Le Cornet», war 

das Eigenthum der Schiffer und 

ist jedenfalls spater als das vorige. 

Dasselbe gehort bereits dem fort

geschrittenen malerischen Barock

stile an (Fig. \28). Das Dach endigt 

sehr originell in Form einer Schiffs

puppe und die Fronte ist in borro

minesker Manier geschwungen. Das 

Erdgeschoss desselben mitRustika

pfeilern, der erste Stock ebenfalls 

mit Pfeilern und durch Vasen mit 

skulpirten Bouquets in den Aus

nischungen der Seitenfenster ge

schmUckt; der zweite Stock hat 

an derselben Stelle Trophaen. 1m Obergeschosse ein reicher Skulpturschmuck 

von Hippocamben und einer Neptunsfigur, dahinter der Schiffsbauch angc

deutet, mit einer Gallerie schliesscnd, und endlich das schiflartige Dach mit 
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dem Lowenwappen. - Ein drittes Haus an der Grand' Place zu BrUssel, genannt 

«La Lou ve», Eigenthum der BogenschUtzen, ebenfalls ganz in Haustein 

konstruirt, hat im Erdgeschoss ein Basrelief «Romulus und Remus mit der 

Wolfin», darUber einen durchgehenden Balkon. 1m ersten Stock kannelUrte 

dorische, im zweiten Stock jonische Pilaster mit vier vorgestellten Figuren, 

im dritten Stock vier Medaillons mit Kopfen zwischen den Fenstern und zum 

Abschluss eine Balustrade Uber dem Hauptgesimse (Qu. van Ysendyck). 

Ein barockes Giebelhaus an der Grand' Place zu Antwerpen, 1644 

fUr die Zunft der Gerber und Schuhmacher ganz in Haustein erbaut. 

Das Haus hat fUnf Geschosse, im ersten Stock Rustikapfeiler und breite 

Fenster, im zweiten Stock korinthische Pilaster, im dritten Stock her

menartige StUtzen mit Konsolen. Der Giebel ist mit Voluten-Abtrep. 

pungen, einer korinthischen Saulenordnung und Nischen versehen. - Ein 

Haus daneben, «de oude balans», fUr die Zunft der Tuchhandler erbaut, 

erinnert mit seinen dUnnen SteinstUtzen wieder an ein Holzhaus und hat 

einen steilen ungebrochenen Giebel (Qu. van Y sendyck). 

Die Borse zu Lille, 1651 von dem Stadtbaumeister Julien Destre 

errichtet, gehort zu den niederlandischen Bauten; denn Lille war bis zur Erobe

rung durch Louis XIV. 1667 eine tlamandische Stadt und wurde erst seit dem 

Frieden von Aachen franzosisch. Das grosse Gebaude zeigt einen klar abge

messenen Barockstil und el11e vortreffliche AusfUhrung der Skulpturen. 

Alle Gliederungen und Einfassungen sind in Haustein, dagegen sind Zie

geln fUr die Flachen verwendet. Das schone Rundbogenportal von tos

kanischen Saulen mit Nebenpilastern eingefasst, mit durchschnittenem Giebel 

und dem Wappen Philipp's IV. Konigs von Spanien in der Mitte, ist durch 

einen Balkon mit reichem schmiedeeisernem Gitter mit dem Obergeschoss 

zu einer durchgehenden Mittelpartie verbunden. Die Fenster des ersten 

Stocks habcn gebogene oder gradlinig gebrochene Einfassungen, we1che den 

scheitrecht gewolbten und mit Gliedern versehenen Sturz umschliessen. 

Zwischen den Fenstern stehen rustizirte Pilaster, abwechselnd mit Hermen. Das 

Gebalk ist durch Fruchtschnure unterbrochen. 1m oberen Geschosse sind die 

Fenster mit durchschnittenem Giebel und hohen bis ins Hauptgesims rei

chenden Aufsatzen bekront und cbenfalls mit FruchtschnUren verziert. Da

zwischen stehen wieder Pilaster und Hermen abwechselnd und Uber die 

Pilaster sind starke Fruchtgehange gefUhrt, we1che die Fenster unter ein

ander verbinden. Das Hauptgesims ist unbedeutend, darUber ein steiles 

Schieferdach mit Lucken. In der Mitte des Dachs, ein Thurm mit Gallerie 

und Laterne. 1m Innern des Gebaudes ist ein Hof angeordnet mit bedeckten 

Gallerien, wie dies in den alteren Borsen von Antwerpen und Amsterdam 
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eben falls anzutreffen ist (Fig. 129)' In Lille hat der Hof Rundbogenarkaden 

und darliber ein pilastrirtcs Gcseboss, ganz entsprcehend der Aw;senarebi

tektur in der Zicgelhaustein-Manier aufgefLihrt und im spaten malcrisehen 

Baroekstil mit sehr naturalistischen FruchtgchLingen Ycrziert (Qu. van Ysendyek). 

Der malerisehe Baroekstil zeigt sich nadl dcr Mitte des 17. lahrhunderts 

an verschiedenen Bauwerken in bemerkensm:rther \V cise ausgepragt. In dieser 

Fig. 129' Yom Bi,rscllhof in Lilk 
(n. nm Yselldyck). 

Art sind die Hliuscr am Pont du laitage 

zu Gent. von 166~1. bemcrkenswerth 

durcll die figllrliehen Skulpturen der 

FensterbrListLIngen, Lihnlieh wie in den 

gleichzeitigen Holzhauscrn der deLIt

sehen Harzstlidte; die GicbelhLiuserGents 

sind aber dureh\\'cg von Haustcin, mit 

Volutell und bekriync.:ndcn Figurcn ab

gesehlossen ( Qu. van Y sendyek ). -

Das Gildehaus auf dem Platzc «het 

Kcrkhoh zu Dc ye n t er ist ein Giebd

haus in Zicgdn mit Hausteindetails. 

Dcr Stil dersdben ist ausgcbildet baroek, 

besonders an den Portalen; das Car

touschenwcrk bereits im Genre «Au

rieulaire» mit ganz tcigartig zerHossener 

Modellirung. Das Hauptportal ist rund

bogig, von korinthischcn Saulen cin

gefasst und mit Wappcnaufsatz versehen: 

Das kleinere Portal mit konsolartig aus

gebildetem Sturz und barockem Or

namentaufsatz (Qu. van Y sendyck). 

Ein Portal, Rue du Trdie zu 

Ant\\'crpen, YOI1 1GG3. Es bildet einen 

Rundbogen auf Pfeilern, von stark en Bossagen durehsetzt, ebenso die Arehi

volten. Der Aufsatz, in ganz phantastisch geschwungencm Kontur, mit einem 

gekropften Gesims abschliessend. In der Mitte des Bogens cin Schlussstein 

mit Cartousche, ein Eichenblatt und die lahreszahl enthaltend (Fig. 130). -

In demselben Stil ist das Portal der St. Annen-Kapelle zu Antwerpen an 

der Courte Rue Neuve gehalten. In eine rundbogige Oeffnung ist noeh ein 

dekorativer Sturz eingeschoben. Die einfassenden romiseh-jonischen Saulen sind 

durch Rustikabander unterbrochen. Die Tafel Uberder ThUr in geschweiftem 

Kontur, das Gesims vielfaeh verkropft, darlibcr ein Feld mit Seiten\,oluten, 
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C1l1C Freiskulptur im Barockstil enthaltcnd und durch einen gebrochenen 

Giebel geschlossen. - Das Portal eines Gieb elhauses zu Ant\\'crpen, Ruc. 

au fromage, eben falls im Rundbogen, die Archivolte durch Bossagen unter-

Fig. 130. Portal. Rile du Trcflc Zl l AlIl\verpeli . (n. \"all Yscndycl<). 

brochcn, die Einrahmung in gebrochcner und geschweifter Protillinie. Ueber 

dem Gcsims ein ebenso in bewegter Linie gebildetes Oberlicht, von cincm gc

brochenen Giebel bekront (Qu. van Ysendyck). 

EinHaus an der Grand.' Place zu BrLissel VOI1 1697, ganz in Haustein, 

in F cnster und schmale Pfeiler aufgelost, zeigt noch den Barockstil. Ueber 

dcm Erdgcschoss cin durchgehendcr Balkon auf Konsolen, im erst en und 

EBr: 1. 
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zweiten Stock korinthischc Stiulen, Uber den F enstern im z\\'citcn Stock reichc 

Cartouschen. Der drittc Stock hat Hermcn und ein Abschlussgesims fehlt dem 

Hausc ganz, dcr Giebel mit Voluten folgt ohne W citeres (Qu. yan Ysendyck). 

Dic Fa~ade der ksuitcnkirche St. Michael zu Uj\Hn ist 1650 be

gonnen und 1()(j(i einge\\'eiht. Architekt \n1r der Pater Guillaume Hesius. 

Die Kirche ist schr pomphati. im romischen Barockstile gehalten. Dil: Fa~adl: 

beginnt mit einer, romisLh-jonischen Ordnung, dic Schaftc sind durch Yor

springcndc Gurtungen untl:rbrochen. Del' Mittelbau hl:raustrctend mit durch

schnittenl:m Giebel und sehr rl:ich skulpirtcm Fries. Das Portal ist \\'ieder 

ahnlich behandelt. Die Seitenschifld1icher sind durch grosse Voluten mit 

reichcr Skulptur und Eckkandelab<:fll gedcckt. 1m Mittelschifl'c des Obergc,

schosses fassen korinthische gekuppelte Saulen ein reich behandeltes Mittel

fenster ein. Die Fas:ade schliesst mit einem giebclbekrtintcn Aufsatze (Qu, 

van Y scndyck). 

Das Portal des St. Antonien-Gasthauses zu Groningen von 16ti4 

zeigt einen derben Naturalismus der Dekoration; die Pilasterstellungen sind 

mit Frucht- und Blumcngeh1il1gen bedeckt und die Quader haben Blumell

kekhe als FI1ichelwerzicrung, statt der fi-Uher beliebten Diamantm usterung. 

b) Skulptur. 

Die niederhindische Skulptur der Barockzeit muss reich und blUhend ge

ge\\'esen sein, wenn man nur nach dem urtheilt, \\'<lS Niederlander im Aus

lande, in Italien, Deutschland, England und Frankreich geschafl'en haben. In 

der That zeigen die niedcrliindischen Bauten der Zeit yiel FigUrliches an 

Ornament und Freiskulptur, wie dies oben bei Gelegenheit der Architcktur 

erwiihnt wurde. Selbstst1indig und national ist aber die niederliindische Skulptur 

keineswegs; sie folgt ZLl Anfang der Barockperiodc der Schulc des Gio\,. da 

Bologna; aber sehr bald kommt es zur Nachfolge Bernini's, auf ,,'elche auch 

v~n Ham1indischer Seite der m1ichtigc malerische Einfluss des Rubens hin

dr1ingte. Danach gehort das hier Angeflihrtc meist in den Uebergang zur 

zweiten, nachberninischen Stufe des Barockstils, oder sogar ganz in diese 

Epoche. 

Franz Duquesnoy von BrUsscl, genannt «il Fiammingo» (1594--1644), 

ein Zeitgenosse Bernini's, bcwahrt anfangs noch die Anklange einer frUheren 

Schule und lasst sich erst sptiter durch den Stil Bernini's mit fortreissen. Be

rlihmt ist Duqucsnoy hauptsachlich durch seine naivcn und schonen Kinder

figurcn. In den affektvollen Andachtsfiguren ist derselbe immer· noch ge

massigt, wie an seinem S. Andreas in St. Peter zu Rom zu erkennen ist, der 
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es beim blossen sehnsUchtigem Blick und Handgestus bewenden His st. Mehrere 

Heiligenfiguren von ihm haben statt der Ublichen Extase sogar eine ruhige, 

andachtige Stimmung; so seine heilige Susanna in S. M. di Loretto zu Rom, 

eine der besten Statuen des 17.1ahrhunderts. Die Heilige deutet mit der Linken 

auf die Palme, welche sie in der Rechten hLilt und blickt sanft nieder. - Von 

DULJuesnoy ist auch die berUhmte Genrefigur, das Manneken-Pis in BrUssel. 

Artus Quellinus von Antwerpen, geboren 1607, ist ein SchUler des 

Duquesnoy, aber sein kraftiger Natursinn hisst ihn ganz parallel mit der 

Rubens'schen Ricl1tung gehen. Sein Hauptwerk ist die AusschmUckung des 

um 1648 begonnenen Stadthauses zu Amsterdam. Besonders bemerkenswerth 

sind die zahlreichen Marmorskulpturen im Innern desselben, in ihrer einfachen, 

etwas naturalistisch derben, aber imponirenden Fassung. In den beiden Giebel

feldern giebt Quellinus grosse Kompositionen zur Verherrlichung der See

macht der reichen Handelsstadt. 1m vorderen Giebel thront die Uppige Gestalt 

der Stadt, umrauscht von huldigenden Meeresgottheiten, im malerischen Stile 

der Zeit angeordnet. 

Franz Dusart, em Walone, war zuerst in Rom, kam dann nach Eng

land in Konig Karls I. Dienste, von da nach dem Haag. Um 1651 arbeitet 

er die Marmorstatue des grossen KurfUrsten. fUr den Lustgarten in Berlin. 

Dieselbe betindet sich jetzt im Charlottenburger Schlossgarten. Die Statue 

des Kurprinzen Heinrich von ihm, ebenfalls fUr den Berliner Lustgarten 

bestimmt. 

BartholomLius Eagers in Amsterdam, arbeitete 1662 verschiedenes fUr 

den grossen KurfUrsten in Berlin und ging spliter selbst dorthin. Die volle 

Bernini'sche Schule vertritt Mart i n Des j a rd ins, eigentlich M. van den Bo

gaert (1640-1694). Er ·arbeitet grosstentheils in Paris. 1m Louvre befindet 

sich von ihm das Marmorrclief des yom Ruhme gekronten Herkules, in guter 

Durchflihrung; dann die Reste des Reiterdenkmals fUr Louis XIV., ehemals 

auf cler Place des victoires in Paris. Nur sechs Bronzereliefs vom Piedestal 

sind erhalten, malerisch und etfektvoll wie aUes aus dieser Schule stammende. 

Ausserclem noch im Louvre von Desjardins, eine nicht sehr gllickliche Mar

morbUste des Marquis Eduard Colbert, des Bruders des berUhmten Ministers. 

Ein bedeutendes Skulpturwerk, dessen Meister unbekanl1t ist, bildet das 

Grabmal Engelbrechts von Nassau unci seiner Gemahlin in derKirche zu 

Breda. Der Sarkophag in schwarzem Marmor, ebenso der von vier knieenden 

Statuen getragene Deckel. AUe Figuren sind in Alabaster und von vor

zUglicher AusfUhrung (Qu. van Ysendyck). - Das Grabmonument der Familie 

von Kniphausen in Midwalde bei Groningen von 1669 zeigt noch eine sehr 

eigenartige Auffassung. 
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Dic Konsolcndigungcn in Marmor, aus clcm Haupt-Qucrschiff dcr Kirchc 

de Ia Chapellc zu Brlissel, welchc dic Figurcn dcr zwalf Apostel tragen, sind im 

weichen, malcrischcn Barockstilc, c.;twas schwcr gchalten, abcr von vor

zUglicher Ausflihrung des FigUrlichen, sowic der naturalistischcn Blumen und 

Fruchtgehange (Qu. van Y scndyck). 

Das KirchenstuhIwerk in der Hauptkirche zu Vilvorde, in Eichen

holz, im Barockstile geschnitten, zeigt einen ganz kolossalen Reichthum des 

FigUrlichen in guter Vollenclung. Ursprunglich wurdc das grossartige Gestlihl 

urn 1663 flir die Priorei von Groenendael gearbeitct. Das Stuhlwerk hat zwei 

Range, die RUckwand mit Arkaden auf gcwundenen Saulen, welche noch

mals durch Ranken und Figurcn umwunden sind und von rcichen Konsolen 

gestUtzt werdcn. Dazwischen stehcn grosse allegorische und Einzelfiguren und 

in den Arkadcnblcnden bcfindcn sich Blisten auf Konsolcn oder rcichc 

Cartouschen. Ueber den Siiulen sind Engclskapfe angcbracht, welchc Lias 

vorgekragtc GebiiIk tragcn. Dasselbc wird liber dcn BUstcn jcdesmal durch cinc 

schwebende Engelgruppc mit EmbIcmcn durchschnitten (Qu. van Y scndyck). 

c) Malerei. 

Ein Kunstschaffen von libcrraschcndcr Grossartigkeit und originelicr 

Erfindung offenbart sich in der niedcrlandischen Malerei dicscr Zcit. Un

zweifelhaft habcn sich dic grassten Talcnte grade diesem Kunstzwcige zuge

wendet und finden in ihrcn Lcistungen auf dicscm Gebiete, an schopferischcr 

Kraft und Eigcnart bum andcrwiirts ihres G lcichen. Dic ganze Kunst

richtung der Zeit war eine malerischc und das kommt hicr mit Macht zur 

Geltung; denn wirklich bchcrrscht das Genic cincs' Rubens die gesammte 

Kunst noch liber die Grenzcn scines Vaterlandes hinaus, wahrend Rembrandt 

und Ruysdael ihn viclleicht noch an spezifisch nationalem Gchalt und poetischer 

Tiefe Ubertreffen. 

Peter Paul Rubens, gcborcn zu Siegcn 1575, gcstorben 1640 zu A11l

wcrpen, ist der vornehmste Repriisentant der Malerei dicser Zeit, vielleicht 

Uberhaupt der erstc seiner Zeitgenossen. Seinc Wirkung erstrcckt sich auf 

die italienischc und franzosischc Malerci; hauptsachlich im Kolorit habcn 

scine Bilder den Vorzug VOl' allcn glcichzcitigcn. Rubens war, iihnlich wie Rahlcl, 

von scinen erstcn Schrittenan ein bcwundcrtcr Meistcr, scin Lcbcn bildctc cinc 

ununterbrochene Kctte von GlUck und Ruhm. Zahlreichc SchUler arbeitetcn nach 

seinen Skizzen und cr besass das grosse Talent, mit Wcnigem diescn Arbciten 

seinen Stempel aufzudrUckcn. Dic frUheste Zeit des Rubens, scin Aufenthalt 

in Italicn, lasst an dcn dort gemaltcn Bildcrn seinet1 Bildungsgang crkenl1cn 
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Die drei grossen Bilder im Chor der Chiesa nuova zu Rom, ein Madonnenbild 

yon Engeln umgeben und zwei Gemalde mit je drei Heiligen zeigen, wie seine 

eigl.:nthUmliche Charakteristik und sein Kolorit von den verschiedenen Manieren 

di,: ihn umgeben, sich loszumachen bcginnt. In der Beschneidung auf dem 

Hochaltare von S. Ambrogio zu Genua ktimpft er noch mit der Auffassung 

und Farbengebung der Caracci's. Bereits eigener tritt er in dem St. Sebastian 

auf, dem die Engel die Pfeile aus den Wunden ziehen, im Pal. Corsini in 

Rom. Die idyllisch naive Auffindung des Romulus und Remus in der Gallerie 

des Kapitols und die zwi.ilf Halbfigur~n der Apostd im Casino Rospigliosi 

sind schon \Verke, wdche ihn der VoUendung seiner besten Zeit nahe zeigen. 

Die Allegoric des Krieges im Pal. Pitti gehort zum reichsten und herrlichsten 

seiner Schopfungen; hier sind Farben, Formen und Gedanken ein untrenn

bar~s Ganzes. Ebenfalls im Pal. Pitti cine heilige Familie, dann mehrere 

Bacchanalien in den Uftizien, im Pal. Rrignolc und Pal. Pallavicini zu Genua; 

aUes dies aus seiner goidenen Zeit. Eigenhiindige Hilder von Rubens in 

Italien sind noch: Hercules lx~i den Hesperiden im Pal. Adorno in Genua, 

St. Ignatius durch seine FUrbitte einen Hesessenen heilcnd, auf dem Haupt

altar von S. Ambrogio in Genua, von einem feinbllitigen noblen Naturalismus j 

I.:in grosscs Meisten\'crk in Authssung, Form und Farbe. In dem Heiligen 

ist noch der spanische Eddmann dargestellt, der im Ausdruck noch bedeutend 

durch das kluge gleichgultige \Vescn der umgebc:ndcn Priester und Chor

lmaben gehoben wird. Die beiden grossen Hilder im Niobesaal der U ftizien, 

die Schlacht bei Ivry und Henri IV. in Paris einzil.:hend, welche ais eigen

hlindige Improvisationen der best en Zeit, wohl den meisten Rildern der 

Luxembourg-Gallerie vorzuziehen sind. zeigen uns den Prometheus des Ko

lorits gIl.:ichsam mitten in der Gluth des Schafl"cns. 

Rubens Hilder, die gleich nach seiner Ruckkehr aus Italien entstanden 

sind, gehoren ebenhllls zu den anzil.:hendsten. Ein Altarbild mit FlUgdn in 

der k. k. Gallerie zu Wien; im Mittdbilde Maria umgeben von vier heiligen 

]ungfrauen, die dem heiligen Ildephollsus ein priichtiges Messornat Uberreicht, 

auf den Seitentafeln die Bildnisse der knieenden Stifter. Das Ganze yon 

schoner Komposition und freudiger Pracht eincs durchaus harmonischcn Ko

lorits. - Die Anbetung der Konige im Muscum zu Brussel. - In dcr Aka

demie zu Antwerpen: cine heiJige Familie, die heilige Anna die ]ungfrau 

Maria im Lesen unterrichtend, die heilige Therese zu den FUssen des Er!Osers, 

der heilige Franciscus von Assisi, der sterbend das heilige Abcndmahl em

pfiingt, ein Altarbild mit der Kreuzabnahme in der Mitteltafcl <de Christ tl la 

paille», Christus dem Thomas die Seitenwunde zeigend, Christus am Kreuz, 

eine Anbetung der Konige, Christus am Kreuz zwischcn den Schacl1ern. -
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1m Dome zu Antwerpen, die beiden Kolossalgemaldc: die Aufrichtung des 

Kreuzes, von ganz gewaltiger Kraft der Komposition und der Belenchtung, 

Fig. I3t . Rubens. Krclizabnahme . 

dann die Krcuzabnahme hochst ausgezeichnet wie Lias vonge (Fig. J 3 J). -

In seiner Grabkapelle in St. Jacob zu Antwerpen, eine Santa convcrsazione, 

Madonna und Heilige mit den GesichtszUgcn sci ncr Familie, der Meister selbst 

als St. Georg. - - In St. Augustin zu Ant\\'crpcn, die mystischc V l:rmahlung 
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der heiligen Katharina. - 1m Madrid(;f Museum, das Wunder der ehernen 

Schlange, yon grosster Bedeutung. - In Schloss Blenheim in England, eine 

RUckkehr aus Aegypten. - 1m Belvedere zu Wien, zwei Altargemalde aus 

der lesuitenkirehe in Ant\\'erpen stammend, sic stell en die Wunder des hei

ligen Ignatius yon Loyala und des heiligen Xaverius dar. - In der MUnehener 

Gallerie die Amazonenschlacht, die Bekehrung Pauli, Simson von der Delila 

verrathen, Reiter im Kampfe mit zwei Lowen' u. a. 

Spatere Werke verschiedenen Inhalts yon Rubens in ltalien: Nymphcn 

im Walde von Satyrn iiberrascht im Pal. Pitti, die kleinere Allegorie des 

Krieges in den Uffizien, ein zweifelhaftes Abendmahl in der Brera, eine V01'

treffliche, aber zweifelhafte Skizze des Bildes yon St. Bayon in Genf. - 1m 

Louvre zu Paris, die Flueht Laths. Ein Engel mit duftigem Schwanengefieder 

fuhrt Loth aus der gottlosen Stadt, eine der Tochter tragt die Kostbarkeiten, 

die Frau scheint ungern das stattliche Haus im Renaissancestil zu verlassen, 

die andere Tochter mit einem Korbe auf clem Haupte steht noch auf der 

Sch\\'elle und ist meisterhaft im Helldunkel gehalten. - Ebenfalls im Louvre, 

die Konigin Thomyris lasst den Kopf des besiegten Cyrus in eine Vase mit 

Blut tauchen. Die junge Konigin in weissseidener Robe, umgeben von ihrem 

wlisten Hofstaat, betrachtet das Schauspicl von ihrelll Throne. 

Von Genrebildern hat Rubens nur \\'enige gemalt. Doch zeigt ihn «die 

Kirmess» im LomTe als Meister der tlamlindischen Bauernmalerei, aber er ist 

viel lebendiger als spiiter Teniers in densclben Stoffen. Vor der ThUr cines 

Wirthshauses sieht man eine ganzc Guirlande von schwankenden, betrunkenen, 

sich die Hunde gebenden und in der Runde drehenden Figuren. Es ist ein 

echtes Bacchanal in's Flam3ndische Ubersetzt. Das Venusfest giebt das My tho

logische in lihnIicher Auffassung (Fig. 132). 

Weit zahlreicher sind die von Hubens vorhandenen POrlrLits, der "Cha

peau de paille», in der Sammlung Sir Robert Peels zu London, die Familie 

des Meisters mit Hdene Fourment in einem Garten, in der Gallerie von 

Blenheim. - In Italien findcn sich unter seinen Portrats luwelen ersten 

Ranges: cine Dame in den mittleren Jahren, von nichtsnutzigem Ausdruc!;: in 

den Uffizien, ein vornehmer Herr in sch\\'arzer Kleidung mit Krause und 

goldener Kette ebenda, die sogenannt(:ll vier luristen im Pal. Pitti, der Fran

ziskaner im Pal. Doria in Rom, wahl eigenhlindig u. a. m. - Das Portrat 

des Baron Henri de Vicq, niederlandischen Gesandten am franzosischen Hate, 

welcher die Verhandlungen wegccn der Bilder im Luxembourg gefUhrt hatte, 

ist eins der besten mit Liebe gemalten Portriits des Rub(:ns. - 1m Lom'fe, das 

Portrlit der Helene Fourmcnt, mit grosser LeiLhtigkeit gemalt, beinah skizzen

haft, aber mit einer' unvergleichlichen Frische, ohne das g(:\\'ohnliche Hath. 
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Die Gcschichte der Maria de' Medieis, fUr das Palais Luxembourg ge

malt. befindet sich jetzt im Louvre. Es sind einundzwanzig Bilder mit Figuren 

in Naturgrosse, meist dureh SchUler im Zeitraum von vier Jahren ausgeflihrt, 

immerhin ein Meisterwerk offizieller Malerei. An diesen allegorisch-histo

rischen Bildern waren van Dyck, Justus van Egmont, Jordaens, van Mol, Cor

nelius Schut, de Vos, van Uden, Snyders, Momper, Wildens und andere be

sehaftigt, aber die Einheit des Stils und des Kolorits hat nicht darunter ge

litten. - «Das Schicksal» der Maria wird von drei Parzen gesponnen; sie 

sitzen auf Wolken und auf dem Gipfel des Ida schmeichelt Juno dem Jupiter 

die Erlaubniss ab, bei der Geburt der Prinzessin zugegen sein zu dUrfen. -

In «der Erziehung» der Maria entzUckt die Gruppe der Grazien durch ihre 

letichtende, lilienhafte Farbc inmitten des ganzcn rosigen Kolorits. - «Hein

rich IV.» das Portrat der Maria betrachtend, welches ihm von Amor und 

Hymen dargebotcn wird. - «Der Aussehiffung» der Maria in Marseille wohncn 

dic Meeresgottheiten bei, weIche das Schiff auf der Fahrt beschUtzt haben. 

In der «Geburt Louis XIII.» ist der unter Leiden llichelnde Kopf der Maria 

ein Meisterwerk der Malerei. - «Die Kronung» der Maria, das Muster eines 

Cerimonienbildes, ganz ohne Allegorie, mit historischen Portrats im reichsten 

ZcitkostUm. - «Das Regiment der Konigin» vcrsetzt wieder in den vollen 

Olymp; Jupiter und Juno lassen Tauben an den Triumphwagen Frankreichs 

spannen und Amor ist der Wagenlenker; Minerva und Mars, der sieh aus 

den Armen der Venus losreisst, bekampfen die Zwietracht, den Neid, den 

Hass und den Betrug. - Rubens hat die griechischen Gotter in seiner Hamtin

dischcn \\'eise dargestellt, bewegt, abgerundet, aufgeblasen, muskulOs, aber 

seine Farbe bringt ihre Gottlichkeit wieder zum Vorschein. Das Fleisch ist 

von Ambrosia und Nektar durchdrullgen, weiss wie der Schnee des Olymps 

und rosig wie der konigliehe Purpur. Die Allegorien zeichnen sich meist 

dureh Ungesuchtheit aus und man vergisst ganz das Unzusammengehorige 

mit der RealitUt des Lebens. - Zu der Reihenfolge dieser Bilder gehoren 

noeh drei Portrtits: Franz de' Medicis der Vater, Johanna von Oesterreich die 

Mutter und Maria de' Medicis selbst, im Alter von achtundsechzig Jahren, als 

Bellona kostUmirt und von dem Genius des Krieges gekront. 

Auch in der damals neuen Landschaftsmalerei hat Rubens bedeutend 

umgestaltend eingegriflen. Er giebt die niederlandische Landschaft mit den 

Eigenth~mlichkeiten des Terrains, des Pflanzenwuchses und der Luft mit 

demselben Schwunge der LinienfUhrung, wie seine Figuren. Zwei seiner 

wichtigsten Landschaften befinden sich im Pal. Pitti, und sind beide von be

deutender Stimmungswirkung. «Die Heuernte bei Mecheln», in den bescheidell

sten landschaftlichen Formen, giebt eine ganz wonnevolle Empfindung des Licht-
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und Luftmoments; wiihrend (,die Nausicaa» mit ihrer reichen Fels- und See

landschaft und ihrer phantastischen Bcleuchtung in den Mitgenuss cines 

fabelhaft pontischen Daseins erhebt. - Eine anl~ere heroische Landschaft be

findet sich in Windsor mit dem heiligen Georg als Sieger. Die "Prairie de 

Laeken» und "der Gang zum Markte» sind vollendete Prachtstlicke der lippig~n 

brabantischen Natur und mit reicher Statrage gemalt. 1m Louvre ist ein 

Hirtenbild, in gllihendster Beleuchtung wiihrend eines Sommerregens; sod ann 

eine kleine skizzenhafte Flusslandscbatt mit Windmlihle und Vogclstclh:r. 

«Das Turnier am Scblossgraben" im Lou\'fe ist eine grossartige Landschafts

komposition des Rubens. Sechs Ritter klimpten vor einem alten Feudal

schlos~e, dessen Standarte vom Donjon webt, ein Page hebt die zcrbrochenen 

Lanzen auf und zwei Herolde zu Pferde begleiten den Zusammenstoss mit 

einer Trompetenfant~lre. Die Landschaft ist das Ideal einer romantischen, die 

Luft, das Wasser, die Erde, die Biiume und Bauwerke, alles ist in cine warme 

und klare Atmosphlire gehlillt, die Natur scheint erfunden und vermag deshalb 

ganz dem Geiste des Rubens zu entsprechen. 

Auch in der Thiermalerei ist Rubens einer der grossten; seine gewaltige 

Lowenjagd und \Volfsjagd lassen alles andere hinter sich. 

Von den zahlreichen SchUlern des Rubens sind bereits cine Anzahl als 

Mitarbeiter an den Bildern der Luxembourg-Gallcrie genannt; hierzu kommen 

noch Jacob Jordaens, einer der bedeutendsten, Abraham van Diepenbrock, 

Theodor van Thulden, Erasmus Quellinus u. a., weIcbe als Spezialisten bei 

den verschiedenen Gattungen del' Malerci zu erwlihnen sind. - Lucas van Udcn 

war del' Gehtilfe des Rubens im Landschaftlichen, abel' seine selbststiindigen 

Landschaften sind nlicbtern. - Von Peter Snayers eine ode Sandlandschaft 

in Herbststimmung im Berliner Museum. 

Anton van Dyck, geboren 15~)9 zu Antwerpen, gestorben 16.p zu 

London, del' berlihmtcste unter Rubens Schlilern, ist del' geborene Maler der 

Konige und Flirsten, crstaunlich wahr in der Wiedergabe der Charaktere, des 

Vornehmen, des F einen, der Ra~e und des aristokratisdlen Wesens. Sein 

grosser Ruf als Portriitist lasst bcinabe Yergessen, dass van Dyck auch ein 

vortrefflicher Historienmaler war. Dennoch sind seine Bilder kirchlichen und 

mythologischen Inhalts, Leistungcn er8ten Ranges. In seiner ausgebildeten Zeit 

giebt van Dyck anmuthsvolle Bildungen, ein dem Tizian gleiehkommendes Ko

lorit und mel1r als diesel' den Ausdruek innerlieher Emplindungen. In Italien 

hat er, ausser del' fUr eeht geltenden Grablegung im Pal. Borghese zu Rom, fast 

niehts von idealem Inhalt hinterlassen. Noeh ein paar Kopfe: die aufwiirts 

blickende Madonna im Pal. Pitti, dcren ungemeine Schonheit yieIleieht eine An

regung YOll Guido Reni her vcrrlilh; dann einc sehr verdorbene, abel' wohl 
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echte Madonna im Pal. Spinola zu Genua. In den Darstellungen heiliger Per

sonen gehort van Dyck ganz der Spatzeit an. Seine erwahnten Madonnen sind 

nicht mehr bIos Gegenstande <;ler Anbetung, sondern empfinden selbst die Uber

irdischeSehnsucht, den liberirdischenSchmerz. Allerdings sind die hochstenZiele 

dieser Art von Kirchenmalerei liberhaupt verschlossen, weil sie es nicht mehr ver

mag naiv zu sein. Von van Dyck sind: in einer Chorkapelle der Frauenkirche 

zu Courtray, die Aufrichtung des Kreuzes, in der Art des Rubens, kuhn komponirt 

mit edlem und tiefem Ausdrucke des Schmerzes, in der Akademie zu Antwerpen, 

zwei Beweinungen Christi, den tiefergreifendsten innerlichen Schmerz der 

Seele ausdrlickend, in der Gallerie zu Mlinchen zwei ahnliche Bilder, andere 

im Pal. Borghese zu Rom und im Madrider Museum, auch im Berliner Mu

seum und in der Kapuzinerkirche St. Anton zu Antwerpen. 1m Louvre, die 

Madonna mit dem Christkinde, die Beweinung Christi, und an mythologis.::hen 

Bildern, Venus von Vulkan Wallen fUr Aeneas verlangend undRinaldo mit Armida. 

In den Portrats behauptet van Dyck eine entschiedene Superioritat liber 

die Italiener. Wtihrend die letzteren in ihren Bildnissen einen bestimmten Geist, 

eine bestimmte Thatkraft auszudrlicken suchen und dabei ins PratentiOse ver

fallen, giebt van Dyck das volle Dasein, auch die Stunde und ihre Stimmung 

und erhebt so auch das Portrat zu einer Erscheinung des Weltganzen. In 

Genua finden sich an echten Portrats von ihm: das Reiterbild des Antonio 

Brignole in Pal. Brignole, dessen Gemahlin, Friedrich Heinrich von Oranien 

als JUngling in spanischer Tracht an einer Saule lehnend, Geronima Brignole 

mit ihrer Tochter ebenda. - 1m Pal. Filippo Durazzo: ein Knablein in weissem 

Kleide und das vortreffliche Bild der drei rasch vorwarts kommenden Kinder. 

- 1m Pal. Spinola: ein Portatkopf mit Halskrause. - 1m Pal. Adorno: das 

Brustbild eines geharnischten jungen Mannes. - In Florenz sind von ihm: 

im Pal. Pitti, Kardinal Bentivoglio in ganzer Figur, ein Wunderwerk vornehm 

eleganter Malerei, die Brustbilder Karls I. und Henrietten's von Frankreich 

ebenda, als eigenhandige Wiederholungen. - In den Uftizien: dne vornehme 

Dame und das Reiterbild Karls V. durch eine angemessene Symbolik in eine 

schone historisch-ideale Hohe gehoben. - In Rom von ihm: im Pal. Colonna, 

das Reiterbild des Don Carlo Colonna und Lucrezia Tornacelli-Colonna in 

ganzer Figur. 

Die Anzahl der meisterhaft vornehmen Portrats des van Dyck ist wahr

haft erstaunlich gross, etwa hundertundfunfzig sind noch jetzt nachweisbar. 1m 

Louvre von ihm: das Reiterbild des Generals Moncada (Fig. 133) und das schonste 

seiner derartigen Schopfungen, das Portrat Karl's I. von England. Der Konig mit 

seiner ritterlichen Haltung und dem melancholischen Ausdruck, in weisse Seide 

gekleidet, ist das Urbild eines koniglichen Gentlemens, der zu schwach ist mit 
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clem revolutioniiren Sturm zu streiten. Ein Bilcl der Kinder Karl's r. im Louvre, 

ein ancleres im Berliner Museum. 

Fig. '33, Van Dyck. Reiterbild dcs ~!oncada. 

Den Anfang der niederltindischen Landschaftsmalerei reprlisentirt J a \l 

Brueghel, der sogenannte Sammtbreughcl (1568-1625), zu Brlissel geboren 

und ein SchUler von Peter Goekindt. Er malte zuerst Blumen und Frlichte 

und ging dann zur Landschaft libel'. «Adam und Eva im Paradiese», in dem 
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Rubens die Figurcn gemalt hat, gilt fUr sein Meisterwerk. Ein anderes berUhmtes 

Bild VOll ihm ist das «die vier Elemente» darstellende. Seine Wirkung auf Italien 

ist betrachtlich. Man liess sich nach dort ganze Schiffsladungen aus der grossen 

Antwerpener Fabrik der Breughel kommen. Jede italienische Gallerie enthalt 

ein paar, oft viele, von diesen grUnen, bunten, mitunter Uberladenen, miniatur

artig ausgefUhrten Bildern, welche mit allen moglichen heiligen und profanen 

Geschichten staftirt sind. Vier Bilder von den allerfleissigst ausgeilihrten, 

in der Ambrosiana zu Mailand sind vermuthlich von Jan. - Ein kleineres Bild 

im Pal. Doria zu Rom vereinigt an Staffage, den Wallfischfang, den Austern

fang, cine Eberjagd und eine Vision des Apostels Johannes auf Patmos. 

Paul Bril, der jungere (r554-1626), bildet das Mittelglied fUr die Ver

bindung der niederlLindischen und italienischen Landschaft. Sein alterer 

Bruder Mathlius Bril hatte in der Sala ducala und in der Biblioteca des 

Vatikans zu Rom, Veduten und freie Kompositionen, aber trocken und ohne 

Stimmung al fresco gemalt. Auch im Pal. Colonna zu Rom findet sich von 

ihm ein Bild. Aber erst Paul war der zum KUnstler gewordene Poet, der es 

verstand sein NaturgefUhl grossartig auszusprechen. Seine frUhen Bilder 

im Pal. Sciarra zu Rom sind noch bunt, aber im \Vettstreit mit den Caracci's 

ist er der erste Niederllinder, in welchem ein hoheres LiniengefUhl erwacht. 

Bilder von ihm aus allen seinen Perioden finden sich in den Uftizien, zwei 

aus der mittleren Zeit im Pal. Pitti, dann eine Freskolandschaft im Anbau 

rechts bei S. Cecilia in Rom. 

Roland Savery (1576-1630) hat in seinen Landschaften schon mehr 

Stimmung als Breughel. Sein «Paradies}} im Berliner Museum und ein 

<,Orpheus) im Haag sind noch in der lilteren Manier; aber im Berliner 

Museum hndet sich von ihm bereits eine echte Stimmungslandschaft, ein 

wilder Eichenwald mit verdorrten, yom Sturm umgebrochenen Bliumen, als 

Statrage cine Zigeunert~\milie, im Hintergrunde ein heimlich umschlossener 

See. - D a v i d Vi n c k e boo m s, geboren 1578, malt besonders wirkungsvoll 

das holllindische Dorfleben. 1m Berliner Museum finden sich eine bedeutende 

Anzahl seiner Bilder. - An diese Meister schliessen sich als Nachfolger 

an: Gilles van Connigsloo, Adrian Stalbent, Piter Lastmann, Alexander 

Kierings, Egidius Hondekoeter u. a. Von Adrian van der Venne eine 

Landschaft im Louvre, yom Jahre 160(), mit einer Festversammlung staftirt, 

ist ganz yortrcfflich. - Jodocus de Momper, geboren 1580, hat etwas 

Abenteuerliches in seinen Landschaften; frostige, blauliche Ebcnen im V order

grunde, kalkige F elsen und Hohlen mit Eremiten. Sein Hauptbild, cine reiche, 

sonnige Gebirgslandschaft, Keddlestonhall in England, ist von wunderbar 

phantastischer Kompositiol1, mit einer Stallage von .Jan BreugbeL 
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Die italienischc Richtung in der Landschaft wird durch Cornelius 

Poelenburg (1586-1660) einemNachahmer des Elzheimervertreten. Poelenburg 

malt meist romische Gegenden mit Ruinen und idyllischer oder mythologischer 

Stallage. 1m Louvrc von ihm, cine V crklindigung dcr Hirten. Johan van 

der Lys und A. Cuylenburg, seinc SchUler, setzcn diesc Richtung fort. 

Frans Snyders (,579-1657), dcr Zeitgenosse und Freund des Rubcns, 

kommt in der Thiermalerei gleich hinter diesem. Scinc wildbewegten Jagd

stUcke sind durchaus von grossartigcr \Virkung. Er malt Hirsche von Hunden 

verfolgt, Sauhetzen, Barenhetzen und dcrgleichen. 1m Louvrc, in dcr Dres

dener, Wiener und Berliner Gallcrie sind Bilder von ihm. Snyders malt auch 

Stillleben von getodteten Thieren. 

Die von den Bruegbels angcfangcnc niederlandischc Genremalerei wird 

von Pctcr Brueghel dem JUngeren (gcboren 1565, Of gcgen ,63/), dcm soge

nannten Hollenbreughel, fortgesetzt. Er malt nachtliche Feuerbilder, oft im 

landschaftlich grossartigem Sinne, wie den «Brand \'on Sodom» in dcr 

Schleissheimer Gallerie. Am liebsten malt er hollische Scenen, wie die Ver

suchung des heiligcn Antonius, Aeneas in der Unterwelt und derartiges. 

Eine reiche Komposition von ihm ist «der Triumph des Todes» in der 

Gallerie Lichtenstein zu Wien. Auch Bauernscenen sind von ihm vorhanden, 

einige in der Berliner Gallerie. - David Teniers, der Aeltere, malt ahnliche 

Stoffe; Versuchungen des heiligen Antonius mit seltsam abenteuerlicher 

Stallagc. - Der als bedeutender Landschafter schon erwahnte Vinckebooms 

hat auch Genrebilder gemalt. 1m Berliner Museum von ihm, ein Hauten von 

Bettlern und Krlippeln vor einer Klosterpforte. 

Wenn dic grosscn Meistcr der flandrischcn Schule, vor allcn Rubcns 

und van Dyck, trotz ihrcr zwcifellosen nationalcn Eigcnheit, doch in gemmer 

Verbindung mit den Italienern sich entwickeltcn, so nimmt die «holllindische 

Schule» einen desto unabhangigcren nationalcn Anlauf, gestlitzt auf eine streng 

rcalistische Auffassung der Lebenswirklichkeit. 

Vorlaufer diescr hollandischen Schule waren schon: Michael Mierevelt 

(1567-1641), dessen Bilder sich durch eint~lche Auffassung und sorgsamste 

Durchbildung auszeichnen, Paul Moreelze, sein SchUlcr und Johann van Ravestyn. 

Aber erst Frans Hals, 1584 in Antwerpen geboren, 1666 in Haarlem gcstorben, 

ein SchUler Karel van Mander's, kann als der eigentlichc BegrUnder der 

spezifisch hollandischcn Malerschulc angesehen \verden. Besondcrs sind seine 

PortrLits von gcistreichster Auffassung und lebendigster Wirklichkeit. In seinem 

berUhmten «RegentcnstUck" von 1641 kommt die neue Richtung zu ent

schiedenem Durchbruch. - Von Theodor de Keyser, das Bild eines Kaufmanns 

mit Familie im Berliner Museum, mit dem Ausdrucke echt philistroser GemUth-
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lichkeit, und ein Portriitbild mit zwei Figuren in der Gallerie zu Munchen. -

Von Cornelius Janson van Keulen (t 1656), das Portrlit des Staatspensionars 

de Witt und seiner Gemahlin, mit feinem Naturgefuhl gemalt, zu Lutonhouse in 

England. - Bartholomaus van der HeIst (1613-1670) ist ein berUhmter 

Portratmaler und Nachfolger des yan Dyck. Von ihm, im Museum zu Amsterdam 

dasGastmahl der Amsterdamer BUrgergarde zur F eier des MUnster'schen Friedens, 

ein an Wahrheit und Gewissenhaftigkeit der Durchbildung unUbertroffenes Bild. 

Dann im Louvre von ihm, die SchUtzen von Amsterdam, ebenso vollendet in 

der naiven Wiedergabe des \Virklichen. 

Das grosse Genie der holllindischen Schule ist aber Rem brand t van Ryn, 

geboren zu Leyden 1007, gestorben zu Amsterdam 166g, SchUler des Jacob 

Isaakzon van Swanenburgh und Pieter Lastmann's. Rembrandt muss unter die 

grassten Maler aller Zeiten gerechnet \yerdcn; denn er hat einc cigene \\' elt ent

dcckt, in der er seinc Schopferkraft beweist. Sein Ideal ist Farbc und Beleuchtung, 

er braucht nicht die plastische Schanheit, die erhohte F ormgebung und den 

edlen Stil der grossen Italiener, er hat daflir das Phantastische, Geheimniss

volle und DUstere als sein Feld envahlt. Seine Figuren sind mitunter hlisslich, 

sogar ungeheuerlich, aber sie sind menschlich tief empfunden. Um historisches 

KostUm kUmmert sich Rcmbrandt ebensowenig wie die Venetianer; die aus dem 

Tradel zusammengeholte Ausstattung seines Ateliers, Pelze, Turbans, KUrasse 

und anderes nennt er seine Antike. In seinem kleinen Bilde einer «heiligen 

Familie» verfahrt Rembrandt grade entgegengesetzt, wie etwa Paolo Veronese; 

statt die Umgebung ins FUrstliche zu steigern, versetzt er den Vorgang in eine 

bescheidene hollandische HUtte. Auch die heiligcn Personen sind bei ihm 

ganz ins holllindische, kleinblirgerliche Ubersetzt; abei· das Jesuskind in der 

bescheidenen Wiege ist kostlich bcleuchtet und deutet an, dass von hier das 

Licht der W cit ausgeht. Rembrandt predigt in seinen Bildern das Evangelium 

der Armen und DemUthigen und sein Genie verklart selbst das Triviale. Er ist als 

Maler Naturalist wie CaraYaggio, aber was ihn vortheilhaft vor dem Italiener 

auszeichnet, ist der bei ihm trotz allem Abenteuerlichen in Figuren und 

Trachten vorherrschende trostliche und heimliche Klang. Statt der scharfen, 

auf das Grelle und Unheimliche ausgehenden Kellerbeleuchtung des Caravaggio, 

erhellt bei Rembrandt das Sonnenlicht, theils unmittelbar, theils mit dem Gold

duft der Refiexc, den ganzen Raum und giebt ihm eine gemUthliche W ohnlich

keit. Der Maler der Nachtrunde hat eine neue Palette entdeckt, trotz seines 

Dunkels wird er nie sc!1\VarZ und undurchsichtig, er bleibt immer transparent. 

Zuerst war Rembrandt, gleich Frans Hals, ein lebenswahrer Portratist, 

wie in seincm Bilde des Anatomen Nicolaus Tulp (1632) im Museum im 

Haag; aber er blieb dabei nicht stehen, erst spater kameh seine eigentlichen 
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Farbendichtungen. Eine der grossartigsten ist die sogenannte «Nachtrunde» 

im Museum zu Amsterdam (Fig. 13+1, aber fiilschlich so bczeichnct, denn 

in \Virklichkcit ist hier cine kriegerische Gesellschaft bei Tage dargestellt, 

Fig. 135. R(mbrandt. Adolf \"on Celdcrn. 

die zum Scheib ens chi essen herauszieht. Bilder Rembrandt's von ge-

waltiger Stimmung sind: der «Prinz Adolph yon Geldern vor seinem einge

kerkerten Vater» im Berliner Museum (Fig. 135) und «Moses die Gesetzes

tafeln zerschmctternd» cbcnda. Phantastische Lichterscheinungen schildert 

Rembrandt im «Opfer Abrahams» in der Eremitage in St. Petersburg und 

En R J. 
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im «Engel Raphael den Tobias verlassend». Letzteres Bild ist nur klein im 

Format, aber grossartig in der Wirkung. Der Engel schwebt in einer 

Aureole von Licht zum Himmel, sein Kleid fliegt wie eine Wolke. Die 

«Familie des Tobias» ist eeht niederlandiseh volksthlimlieh gegeben, die Mutter 

lasst vor Erstaunen liber die himmlisehe Erseheinung die Krileken fallen. 

Rembrandt ist aber nieht l1ur der Meister der Liehteffekte, er hat auch im 

hohen Grade das GefUhl des Mensehliehen und Religiosen und drliekt mit 

seinen trivialen Formen die feinsten Regungen der See1e aus. Welche Ztirt

liehkeit des Mitgeflihls, welche evangelische Barmherzigkeit, in seinem «hulf

reichen Samariter» im Louvre! Trotz seiner holland is chen Htisslichkeit hat die 

Physiognomie des Samariters etwas sympathisch Anziehendes, den vollen Aus

druck des rechtschaffenen Mannes. - In den «Pilgern von Emaus» ebenda, 

erleuchtet der von der Stirn Christi ausgehende Glanz das ganze Bild. Welche 

Liebe, Anbetung und gllickliche Ueberraschung in den JUngern, die ihren 

Meister erkennen! Sein «nachdenkender Philosoph», cbcnfalls im Louvre, ist 

merkwlirdig durch den mysteriosen Raum, der das zur Anschauung bringt, 

was man sich unter der Zelle eines Faust vorstellen mag. In der Gallerie 

Esterhazy in Wien, «zwei studirende Monche», durch ein hinter einem Vor

hange stehendes Licht erleuchtet. In Italien sind von ihm: Einc «Ruhc auf 

auf der Flucht nach Aegypten» im Pal. Manfrin zu Venedig und eine Land

schaft in den Uffizien, ausserdem mehrere Portrats. - Ein vorzligliches Por

trat nach der frUheren Art ist «der Rechenmeister Kopeno!» in der Gallerie 

zu Cassel. - Seine Selbstportrats haben etwas romantisch-phantastisches und 

sind Meisterwerke in der Malerei; er zeigt sich auch hier als der originellste 

und magischste der nordischen Meister. Sein Selbstportrur, wunderwlirdig in 

Farbe und Beleuchtung in Pal. Pitti, ebenda der aIte Rabbiner, in den Uffizicn 
zwei Portrats, eins im Hauskleide vorzUglicher als die Halbfigur mit Barctt 

und Kette, beide sind Wiederholungen der Greisenportrats im Museum von 

Neapel. Das Portrat seiner Frau im Louvre, mit ein wenig stark en ZUgen, 

braunen Augen und kastanienbraunem Haar, durchaus keine idealische Schon

heit, verliert nichts neben den Fl'auenbildern des Tizian. Rembrandt hat es 

vel'standen diesel' Figul', dureh sein goldnes Kolorit, einen unUbertrefflichen 

Werth zu geben. Kaum Tizian hat diese Kraft del' Farbe und diese Intensitat 

des Liehts jemals erreicht, vor diesem goldenem Kolorit erbleicht sein Ambraton. 

Rembrandt hat bis 1640 den Umschwung der hollandischen Malerei voll

endet und auch auf Frans Hals in Haarlem zurUckgewirkt. Bis zu diesem Jahre 

gehen eine Anzahl bedeutender SchUler aus Rembrandt's Atelier hervor. 

Gel'brandt van den Eckhout ist ein bedeutender SchUler, besonders sind seine 

Kirchenbilder gesehatzt. In der Gallerie zu MUnchen, eil1 «Christus unter den 
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Lehrern im Tempe!», im Museum zu Berlin, «die Darstellung Christi im 

Tempe!» yon ihm. - Govart Flinck ist nUchterner. 1m Museum zu Am

sterdam sein grosses Bild, «die BUrgergarde der Stadt» darstellend, zum Gedacht

niss des westphalischen Friedens gemalt. - Ferdinand Bol hat die Lufteflekte 

Rembrandt's aufgefasst, ist aber sonst ein gewissenhafter Portr1itist der alteren 

Richtung. - Noch andere SchUler sind: Nicolaus Maas, G. Horst, Joris van Vhit, 

Jan Victor und D. van Sandvoort. - J. Liewensz und Salomon Koning malten 

111 der Manier des Rembrandt. 

Eine dritte Schule, deren Hauptvertreter der Hollander Gerhard Hont

horst ist (1592-1662), ein SchUler des Abraham Bloemart und spater des 

Caravaggio, bleibt der Nachfolge der italienischen Naturalisten getreu. Hont

horst malt Bcleuchtungseffekte wie Rembrandt, aber ohne dessen magisches 

Helldunkel; das beste Bild von ihm in S. Maria della scala zu Rom, «die Ent

hauptung des Taufers», lasst doch ziemlich gleichgultig. - Die Geburt Christi, 

das Presepio, war durch Coreggio's heilige Nacht zu einem Gegenstande des 

auf's hochste gesteigerten Ausdrucks und des Lichteffekts geworden. Hont

horst hat dies in zweien seiner besseren Bilder, in den U ffizien, nach Kraften 

wiedergegeben. - Die Befreiung Petri durch den Engel, eins seiner vorzUglichsten 

Bilder, in dem das Licht vom Engel allsgeht, im Berliner Museum. - Sonst 

geht Honthorst ganz in die von Caravaggio geschaffene Genremalerei auf, nur 

noch mehr nach der burlesken Seite hin. Derartige Bilder von ihm, im Pal. 

Doria in Rom, in den Uffizien zu Florenz, am letzteren Orte auch sein 

bestes dieser Art, ein Nachtessen in zweideutiger Gesellschaft. 

Wilhelm Honthorst, der Bruder des vorigen, arbeitete l1ingere Zeit fUr 

den Berliner Hof, in der Manier seines Bruders. 

Justus Sustermanns von Antwerpen (1597-1681) folgte eben falls der 

Schule des Caravaggio und lebte meist in Florenz. 1m Berliner Museum 

von ihm, eine Grablegung und ein Tod des Sokrates, von monotonem Ko

lorit. In den Uffizien und im Pal. Pitti sind aber vorzugliche Portrats von 

seiner Hand. 

Die hollandische Genremalerei setzt sich mit A d ria n B r 0 u wer 

(1605-1638) und seinem SchUler und lustigen Kameraden Joseph Craes

be k e fort. Rubens schatzte das Talent Brouwer's hoch und versuchte ihn 

seinem ungeordneten Leben zu entreissen, aber Brouwer zog die Schenke 

dem Palaste vor. Beide, Brouwer wie Cracsbeke, haben Wachtstubcnscenen 

und Kneipscenen mit unverwUstlicher Lustigkeit in sehr Hotter Technik ge

schildert. Brouwer ist einer der besten Bauernmaler, von ungesuchtem 

Humor, von ihm sind viele Bilder in der Munchener Gallerie (Fig. 136). 

Auch in der volksmassigen niederl1indischen Genremalerei gab es e1l1e 



II. .\bscllllilt. Bal'oci<slil erslcr Slure. Vall l."a1'. 

italicnische Richtllng; ebcnso machtc sich seit clcm Anhtnge des 17. Jahr

hundcrts, nach clem yon Cara\'aggio angcschlagenem Tone, in ltalicn gkich

falls ein niederliindisches Genrc gcltcnd. Die Anregungcn waren gegenscitig. 

Fig. 136. Brollwer. Ocr Zahnarzt. 

Pitcr van Laar (16'4-1674), genannt Bamboccio, hielt sich liingcre Zcit in 

Italien auf und stelltc Scenen des italienischcn Volkslebens \'or: Bettlerhcrbcrgen, 

R1illberhohlen, allerlei Gesindel, in der Nachfolge des Michelangelo Cerqllozzi. 



II. Abschnitt. Barockstil erstcr Stufe. Van Bloemen, 'oan del' :'leukn, Terbllrgo -+)3 

-- Andreas Both, Zeitgenosse des Piter van Laar, 1ebte gleich diesem in Italien, 

malte aber meist mit seinem Bruder dem Landschafter zusammen. 

Die in Italien aufgekOlol1mene Sch1achtenmalerei fand in Palamedes 

Steffens (1604- 1680) einen niederlandischen Vertreter. Ein Kampf z\yischen 

Kavalerie und Infanterie yon ihm, im Berliner Museum. Der spiitere Jean 

Ie Ducq (1636- 1671) ist eigentlich mehr Genremaler fUr soldatische Stotfe. 

Andere Schlachtenmaler waren H. Verschuring, P. "an Rloemen, genannt 

Standaart (1649-17191, A. F. van der Meulen (16:14-16~lOi, der den Klinig 

Louis XIV. yon Frankreich auf seincn Feldzugen begleitete lind die einzelnen 

Begebenheiten derselben malte. Seine Bilder bet1ndcn sich in Louvre. Auch 

der weiter unten naher zu schildernllc Phili pp W ouwermanns gehorte zu den 

Schlachtenmalern. 

Einen wahrhaft grossen Triumph feiert die niederHindische Genremalcrei 

dieser Zeit. Sie findet ihre Stolle in allen Schichten der feineren Gesellschaft 

und des Volkslebens, sie ist \yahr und natlirlich ohne falsche idealisirende 

Zuthaten, dabei humoristisch und geistreich, yon liebeyoller Durchfuhrung 

des Einzelnen und gltinzend in der vViedergabe des Beiwerks. Nach der 

Bauernmalerei der Breughcl, des Hlteren Tenier's, Brouwer's und anderer zieht 

die Genremalerei auch das Leben der vornehmeren Gesellschaftskreise in 

ihren Bereich und lei stet hierin Mustergultiges. 

Die ftamlindiscbe und die holllindische Schule, beide fanden ihr Ideal in 

der Nachahmung der Natur; aber das Temperament entschied liber die vVahl 

des Gegenstandes. Eine silberne Vase ist so reell wie ein irdener Topf, eine 

Rose nicht minder wie ein Kohlkopf, und \venn es eingeriiucherte Kneipen 

giebt, mit vergilbten Fenstern, bevolkert yon tlilpclhaften Trinkern, so giebt 

es eben falls schone Riiume mit marmornen Prachtkaminen, Sammetsesscln 

und vcnetianischen Spiegeln, vornchme Zimmer, in Licnen schone Damcn in Seidc 

und Sammet musiziren, galante Gespriiche fUhren, oder ihre Hand nach einem 

langen Kelcbg1ase ausstrecken, das ein Page mit Canariensekt flillt. G e r hard 

Tc r bur g (1608- 1 68 I) 1iebt diese letztere, behagliche, vornehme Seite des 

holliindischen Lebel1s und versteht es meisterhaft diesclbe darzustellen. Be

sonders haben seine Fraucngestalten mit ihrem bleichen holllindischen Teillt 

und ihren langen blonden Locken, Jugcnd und Grazie. 1m Louvre \'on ihm: 

«der Militar ciner jungen Dame eine Hand \'011 Gold bietend '>, eOin Ka\'alier 

mit langcn Ham'en, gl1inzendem KUrass und hohen Reiterstiefe1n. 1m Museum 

il11 Haag von ihm, ein «sitzender Oft1zier mit einer Frau, cine Botsdlaft 

empfangend». In der Gallerie von MUl1chen, «eine Dame einen Brief el11pfan

gend». In den Museen von Berlin und Amsterdam, die sogenannte (, \'Hterliche 

Ermahnung" mit dem berUhl11ten weissen Atlaskleide (Fig. 137). 
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Gerhard Dow (1613- 1680), in Rembrandt's Schule gebildet, malt mit 

Vorliebe den hauslichen Familienverkehr, oft auch mit besonderen Licht

eflekten. Sein Hauptwerk, , die wassersUchtige Frau» im Louvre, ist ein 

kostbares Bild. Niemals ist die Nachahmung der Natur weiter getrieben, aber 

Fig. 137. Tcrbllr~. V iitcrlichc Ermallllllll~. 

urn dem Bilde seinen richtigen Platz anzllweisen, muss man Rembrandt 

gesehen haben und man wird den Unterschied zwischen talentvollem Flciss 

und wahrem Genie entdecken. Die hollandische Gedllid und Sauberkeit zeigt 

Dow bis zum aussersten Grade, danach sieht man ihm nicht an, dass er drei 

Jahre in der Schule Rembrandt's \\·ar; aber immerhin zerstOrt Dow's peinliche 

Vollendung des Einzelnen doch nicht die Gesammtwirkung seinerBilder.-Dow's 

Einzelfiguren im Rahmen eines Fensters sind bekannt: di\.: Dorfkramerin, die 
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Kc)chin, die Frau, welche einen Hahn an einen Nagel aufhtingt, der Trompeter und 

sein SelbstporWit, welche slimmtlich diese Anordnung zeigen. Ausserdem 

yon ihm: der Goldwieger, der Zahnarzt, der Bibelleser u. a. 

Gab riel Met s u (geboren 1630 zu Leyden, lebte noch nach 1658) be

handelt zum Theil dieselben Stoffe, \\"ie die vorgenannten, aber auch Szenen 

aus dem niederen Volksleben. Der «Milittir eine junge Dame empfangend», die 

«Musikstunde», gehoren in die erstere Richtung; aber sein Alchymist, seine 

hollandische Frau, seine hoillindische Kochin gehoren zu dem Genre in dem 

das Beiwerk die Hauptsache ist und dessen Hauptverdienst in der gclungenen 

Klcinmalerci besteht. Hicr beweist die Kunst, dass sie im Standc ist das Unbe

deutende intcrcssant zu machen. Sein Meisterwerk ist der «Gemlisemarkt in 

Amsterdam» im Louvre. Ein "'eitcr Platz von wciten Rliumen beschattct, 

begrenzt von Ziegelhauscrn und dem Kanal, ist die Szene, auf dcr sich ein 

mannigfaltiges Marktleben entwickelt. 

Franz van Mieris, der Vatcr (1635 - 1681), ein SchUler des Gerhard 

Dow, gehort noch zu den holltindischen Malern, welche das intimc Leben der 

Familie mit seinem Komfort, seincm Luxus und seiner peinlichen Sauberkeit 

zum Vorwurf nchmcn. Besonders hervorragend sind seine Stoffmalereien: die 

« Frau bei der Toilettc», « der Thee '>, cine «fiamtindische F amilie}) bringen 

dicsc Elemente zur Geltung. - Willem van Mieris, der Sohn, ahmt seinem 

Vater nacho Man sieht mit VergnUgen seine «Seifenblasen», seinen « Wild

hlindler» und seine «Kochin') im Rahmen eines Fensters. 

Endlich beginnt in diesem Genre die Originalitat zu schwinden, die Stoffe 

waren erschopft und die Manier bereits durch die Vorganger gewissermassen 

bestimmt. Caspar Netscher, geboren zu Heidelberg 1639, gestorben 1684, ge

hort noch den besseren dieser Zeit an; besonders naiv sind scine Kinderbilder. 

- Dann folgt einc Reihe mehr oder minder guter Nachahmer: Peter van Slin

gelandt, ein SchUler Dow's, Dominicus van Toll, Jan und Nicolas Vercolje 

und Gottfried Schalken, ein SchUler Gerhar,{ Dow's, meisterhaft in Licht

cffektcn. Von Schalken, im Berlincr Muscum, eine Landschaft mit einem an

gelnden Knaben von besonderer Anmuth. Adrian van der \\' erff, Eglon 

yan der Neer, sind den letztgenannten Genrcmalern YCf\\"andt, auch Nicolaus 

Maas, ein Nachfolger Rembrandt's. 

Peter de Hooch (1659- 1722) zeichnet sich noch einmal vortheilhaft 

aus durch schlichte Auffassung und krtiftige AusfUhrung. Er scheint auf den 

wcissen Mauern seiner Interieurs die seitne Sonne tixirt zu haben, welche in 

Holland leuchtet. Er hat den Sonnenstrahl, der in ein Fenster fallt, bis zur 

grossten Illusion dargestellt. Seine Motive sind sehr einfach, ein Korridor 

durch eine Seitenkreuzung erleuchtet, . ein Zimmer in das ein Lichtstrahl 
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dringt, Dienerinnen mit den hauslichen Dingen beschuftigt, oder kartenspiclendc 

Damen mit Kavalieren, die cin Glas durchsd1cinenden Liqueurs an die Lippen 

Fig. J38. D. Tcniers. Sackpfcifer. 

setzen, das genUgt ihm, um ein Meistenn:rk heryorzubringel1. Zwei Bilder 

der letzteren Art von ihm im Louvre. 
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Unter den holI1:indischen Makrn besch1:iftigen sich auch jetzt nicht aIle 

mit Kavalieren in Stulpenstiefeln und Danll:n in Seidel1kleidern; viele bleiben 

yom Salon fern und begnUgen sich mit def Taverne an def Ecke der Strasse, 

oder der Schenke am Wege, ohne deshalb als KUnstler geringeren Werth zu 

haben, denn fUr die Kunst gilt der Lumpen soviel als der Sammet, die ver

r1:iucherte HUne soviel als der Palast und der Trinker mit heiserer Kehle soyiel 

,vie der Petitmaitre, der sich aufbl1:iht wie ein Pfau. Louis XIV. hatte von 

diesen Bildern gesagt: «Tirez de devant moi ces magots)}, aber das hat ihren 

Werth nicht vermindert; andere haben den geheimen Reiz dieser Schenken 

ausgefunden, in den en Bauern rauchend bei einem Glase Bier sitzen. David 

Teniers der JUngere (1610- 16(0), ein Brabanter und SchUler des Rubens, 

spater Direktor der Gemuldegallerie in Antwerpen, beherrscht die vorhin ge

schilderte kleine \Velt mit Meisterschaft. Niemand hat besser die flandrische 

Landschaft wiedergegeben, mit dem grauen feuchten Himmel, dem frisch en 

GrUn, den Ziegelhuusern mit Treppengiebeln und Storch nest , den braunen 

Kanalen und den gastfreundlichen Schenken, bevolkert mit dicken kurzen 

Bauerngestalten und kleinen rundlichen Frauen. Seine kirchlichen Bilder 

sind ohne Bedeutung. Teniers ist eigentlich nur bei seinen Rauchern 

und Trinkern zu Hause, die er humoristisch und sogar im Sinne del' Karri

katur darstellt (Fig. 138). In seinem Bilde «Werke del' Barmherzigkeit» bringt 

er zwar alle Thaten auf cine Leinwand, welche christliches MitgefUhl ein

geben kann. In del' Geschichte des «verlol'enen Sohns», im Louvre wie das 

vorige, giebt er ein richtiges Genrebild und zwar ohne RUcksicht auf das 

Kostlim. Der verlorene Sohn und die Kou~tisanen sind Geschi.ipfe des 17. Jahr

hunderts und am Himmel zeichnet sidl ein Kirchthurm mit dem Wetterhahn 

abo .- Teniers malt auch teuHische Fratzenbilder, seine «V ersuchung des hei

ligen Antonius,> im Museum zu Berlin ist eins der tollsten derart, dann sind 

dIC Affenbilder von. ihm, in del' M linchener Pinakothek, meisterhaft gemalt. 

Sein Humor 1:iussert sich auch in del' Nachahmung des Stils anderer ;v{eister, 

in Bildern, wdche Gemuldegallerien darstellen. 

Adrian van Ostade (IGIO~ - 1(85), ein Deutscher aus LUbeck stam

mend, verfolgt dieselbe Richtung wie Teniers. Er ist kein Makr del' Schi.in

heit, er giebt nul' Bauern und selbst Gesindel auf den Bunken der Schenke. 

abel' seine Figuren sind richtig in der Bewegung, fein im Ton und durch·

drullgen yon hindlichem und yolksthlimlichem Leben. Ostade hat dicse 

Trivialiuiten zur Poesie erhoben, inde1l1 er ihren inneren Sinn zum Ausdruck 

bring!. Er umgiebt seine Scenen mit reicher Farbe, IUlldlichem Wohlbetinden 

und innerlicher Heiterkeit. «Eine Familie», im Louvre, zcigt den Maler seine 

Frau an del' Hand haltcnd inmittell del' Kinder, "lier Sdmlmeiste\'», ebenda, 
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ist mit Feinheit und Naiyitlit aufgefasst, umgeben YOn den komischen Vor

kommnissen einer Dorfschule, ein «Geschaftsmann im Kabinet», ebenfalls im 

Louvre, schildert einen genau aufmerkenden Mann unci die Merkwlirdigkeiten 

der Details seiner Umgebung. -- Sein jungerer Bruder, Isaak van Ostade, eben

falls talentvoll, verschwindet im Ruhme seines Bruders. Eigenthlimlich sind 

die Winterlandschaften Isaak's mit SchlittschuhHiufern und Schlittemerkehr und 

seine Scenen VOl' Wirthshausern mit gut gemalten Pferden. 

Als SchUler und Nachfolger diesel' Meister sind noch zu nennen: Gerritz 

van Harp, Gillis yan Tilburgh, Hendrick Martensz, genannt Jorg, ein Nach

Folger Teniers', Egbert van der Poel um 1647, Willem Kalf, stirbt 1694, 

Corn. Dusart, R. Brackenburg, ein Nachfolger des Ostade; sodann D. Ryckaert, 

A. Diepram, 1. Droogslot, 1. Molenaer u. a. - Cornelius Bega, ein SchUler des 

Ostade, einer del' talentyollsten diesel' Reihe, ist feiner in del' Behandlung; 

noch zu nennen ist Quirin van Brecklencamp. 

Jan Steen (1636-1689), einer der letzten Maler diesel' Richtung, ist zu

gleich einer del' yorzliglichsten. In seinen Bildem aussert sich cine ironische 

Auffassung des Lebens, er steht mit freiem Bewusstsein Uber dem niedrigen 

Elemente. Jan Steen malt mehr Handlung als die vorigen. Die (,Darstellung 

des menschlichen Lebens» von ihm, im Museum im Haag, ist cin sehr figuren

reiches Bild einer essenden und trinkenden Gesellschaft in einem geraumigen 

Saale. Uebrigens geben alle seine Bilder die Stimmung nach dem Wein

genusse wieder. Ein Familienbild in London, ein Bild sci ncr eigenen Familie 

und zahlreiches anderes von ihm. 

In der niederlandischen Landschaftsmalerei giebt es zwei verschiedene 

Richtungen, die italienisirende, in der Nachahmung des Claude Lorrain und 

die echt hoillindische aus dem Naturalismus herauswachsende, welche letztere 

sich zu cineI' besonders hohen Vollendung entwickeln sol1te. Johann Both 

von Utrecht (1610-1651), der sich in Rom nach den frUhen Werken Claude's 

bildete, ist ein Hauptyertreter der ersten Richtung. Er giebt cine grossartige, 

italienische Landschaft mit verschwimmenden Formen und glanzendem Licht. 

Sein Bruder Andreas malte in der Regel die Stathlgen. 

Adam Pynacker (l()zl-I()73) steht Both sehr nahe. Er malt ebent~llls 

grossartige, meist sUdliche Landschaften. In del' Schleissheimer Gallerie yon 

ihm, cine solche Landschaft mit Abendbeleuchtung, als Stallage ein Bauer 

zu Pferde und eine weisse Kuh im Wasser. Eine Anzahl seiner Bilder sind 

mehr dekorativ. - Zeitgenossen, die in lillnlicher \Veise arbeitel1, sind: 

Peter Molyn, genannt Tempesta, mit seinen poetischen Sturmbildem und im 

Tone etwas kalten, italienischen Landschaften, Jacob yon Anois, Bartho

lomaus Breenberg, Johann van Assen, Caspar unci Peter de \Yitte, Joh. Franz 
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Ermcls, ein Deutscher, Johanll Lingelbach, ebenfalls ein Deutscher und 

Friedrich Mouscheron. 

Hermann Swaneyc!t (1620-rGto, oder 1690) gehort zu den Nach

ahmern des Claude Lorrain. Er hat den Sinn flir grossartige KompositionJ 

\vird aber lifter starr und schwer im Detail. Bilder von ihm, in der Gallerie 

Esterhazy in \Vien und in der kaiserlich koniglichen Gallerie ebenda. 1m 

Berliner Museum, eine schone kleine Abendlandschaft. Swanevelt hat ausser

dem eine grosse Folge geistreich radirter landschaftlicher Blatter geliefert. 

Noch mehrere hollandische Landschafter arbeiten im Stile des Lorrain, 

stell en aber nordische Natur dar, wie Hermann Sachtleben (160g-rG85) in 

seinen Rheinlandschaften von sauberer Behandlung, milder schlichter Stim

mung und guter Luftperspektive. Von ihm sind viele Bilder in der Dresdener 

Gallerie. - Der et\Yas spatere Johann Griffier malt in derselben Art, rheinische 

oder sliddeutsche Gegenden. 1m Berliner Museum von ihm, ein paar Bilder 

von zarter Anmuth. - Johann Hackert, ein Hollander nach der Mitte des 

17. lahrhunderts, malt in demsclben Sinn, besonders sliddeutsche und 

schweizerische Gegenden. 1m Berliner Museum, ein trelniches Bild von ihm. 

Die idealisirenden Hirtenbilder knlipfen nicht minder an die Weise 

Lorrain's an, nur wird bei denselben die Staffage zur Hauptsache. Von J oh ann 

Baptist W eenix (1621-1660) im Berliner Museum, "Erminia bei den Hirten». 

Die Erminia geziert, aber die Hirtenfamilie und die ruhende Heerde natlirlich 

aufgefasst. Die Landschaft in Abcndbeleuchtung hat romischen Charakter. -

Nicolaus Berghem (1624-1683), ein Schliler des Weenix, ist bedeutender als 

dieser und ein Hauptvertreter dieser Richtung. Er malt meist Formen der 

slidlichen Natur in vortrefnicher Durchflihrung, als Stallage Hirtinnen mit 

Heerden, neben Ruinen rastend, Hache Gewasser durchschreitend oder tanzend. 

1m Berliner Museum und im Louvre, eine reiche Auswahl seiner Bilder. 

Philipp Wouyermanns (16:20-1668) gehort in der Hauptsache der

selben Richtung an, aber er behandelt ein anderes Stoffgebiet. Er ist ein 

liebenswlirdiger Klinstler in seinem engen Kreise, das, \vas man heute einen 

Sportmaler nennen \Vlirde. Sein Auszug zur Jagd, der Auszug zur Falken

jagd, die Hirschjagd, die Reitbahn, der Pferdestall, der Halt der Jager und 

der Kayaliere vor einer Schenke, die Reiterangriffe, die Militarbiwaks u. a., be

zeichnen den von ihm gewi.ihlten Inhalt. Immer hat das Pferd einen wichtigen 

Platz in seinen Kompositionen. Wouwermanns malt ausgezeichnet das ele

gante Leben in den SchlOssern. Von einem reich dekorirten Balkon steigt 

die Schlossherrin in seidcnem oder sammtnem Reitkleide herab, unten warten 

der Zeiter, von ihrem Pagen gehalten, und junge Kavaliere der Begleitung auf 

ihren Pferden. Aile Scenen W ouwermanns, auch Schlachten, rauberisch~ 
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Ueberfalle, Fuhrmannsgeschichten fehlen nicht, sind idealisirt wie die Land

schaft, aber frei und leicht, ohne in Manier zu yerfallen. In der Dresdener 

und in englischen Gallerien tindet sich das Bedeutendste yon ihm. - Peter 

Wouwermanns, sein Bruder, erreicht die geistreiche Vollendung des Philipp 

nicht. 

Von den eigentlichen Hirtenmalern ist A dam ya n de Vel d e (1639-1692) 

der bedeutendste. Er malt die Idylle, abel' weniger autlallend idealisirt. Stille 

von Geholz umgrenzte Raume, meist in abendlichem Frieden, aber auch 

Jagden, Strandbilder und vVinterlandschaften sind seine Vorwurfe. - Albrecht 

Cuyp, geboren 1606, malt einfache naturwahre Landschaften. - Johann Miel 

ist ein tUchtiger Nachahmer des Piter van Laar und des CanlYaggio. - Joh. 

Asselyn, genannt Krabbetie, malt italienische, poetisch gedachte Landschaften. 

W. Romeyn ist ein SchUler Berghem's. Carl Dujardin, ein Nachahmer des

selben Meisters. Zu dieser Reihe gehoren noch C. Clomp, Begyn, Dirk 

van Bergen u. a. 

In den Heerdenbildern wird die Thierstatlage zur Hauptsache, aber 

Landschaftsformen und Beleuchtung bleiben immer noch sUdlich. Johann 

Heinrich Roos (1631-di85) malt in dieser Art; ebenso sein Sohn Philipp Roos, 

genannt Rosa di Tivoli. - Joh. yan der Meer, del' JUngere, geht dann zur 

heimathlichen Landschaft Uber. 

Die hollandischen Naturalisten der Landschaft nahmen sich die heimische 

Natur und deren EigenthUmlichkeiten zum Vorbildc und. verzichteten ganz 

auf das Ubliche Idealisiren del' Formen. Fremder Glanz und Effekt fallt in 

ihren Bildern fort, ohm! dass eine charakteristische Poesie vermisst wird; sic 

geben Stimmungslandschaften yon einfachcm munnlichen Ernst. Rembrandt 

war auf diesc Autlassung del' Landschaft von bcdeutcndem Einfiuss. Sein Spiel 

mit Licht und traumerischcm Hclldunkel hatte schon del' gemeinen Natur einen 

cigcncn poetischen Rciz vcrlichen. Aeltere Meister dieser Richtung sind, J. G. 

Knyp und Theodor Camphuyscn. Del' bedeutendstc dcrselben ist Jan J osezoon 

van Goyen (1596-1656). Er stellt ude Sandl-l1ichen, dUrftige HUgel und grauel1 

Nebelhimmel in monotoncr Farbe dar, abel' doch von ciner meist mclancho

lischen Stimmung durchdrungen. - Adrian van dcr Kabcl, dcl' SchUler des 

Vorigen, malt Bilder yon dersdben trUben Stimmung, aber energischer als sein 

Meister. Jan Wynants (1600-I()77) ist del' Maler del' heiteren kuhlen Morgen

frische nordischer Gegenden. Gerhard van Battem, del' SchUlcr Rembrandt's, malt 

in der Weise seines Meisters, auch J. Lieyens nimmt dieselbe Richtung. 

Artus van der Neer (IGI9-1683) malt heimathliche DUmmerungslandschaften, 

einen Teich im Wald.e yon hohen dunkelnden Baumen umgcben, eincn 

cinsamen vom Monde beleuchteten Kanal, cin stilles Stlidtchen im Mondcn-
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schein, zuweilen eine Fellt:rsbrunst, oder eine Winterlandschaft. Anton 

Waterloo (1618- 16(0) malt besonders die Stille und Heimlichkeit des nor

d ischen Waldlebens, ohne DUsterheit, mehr vertraulich in Bezug auf den 

geselligen Verkehr. 

Der Hauptmeister der gesammten holllindischen Landschaftsmalerei ist 

Jacob Ruysdael (Il'i35-1681). Seine nordische Stimmungslandschaft steht 

gleichwerthig der heroischen der Italiener und Franzosen gegenUber. - Die 

Italiener waren zu sehr mit dem Menschen besch1itti~t, als dass sie grosses 

Aufheben von dem hlitten mach en sollen, was man heute in der Malerei «die 

Natur» nennt. Michelangelo hatte vielleicht nicht einen Blick dafUr Ubrig. 

Bei den anderen Meistern diente sie als Hintergrund der Figuren und wurde 

mituntcr vortrefflich behandelt, wie bei Tizian. Erst im bleichen Norden ent

hl!tete sich die Sch\\"armerei fUr die Stimmullgen der Natur fUr sich.

Ruysdael sdmf seine melancholischen Landschaften ohne historischen oder 

mythologischen Apparat; er .brauchte in seinem Walde keine Nymphen. 

Grosse Baume im Herbstwinde zitternd mit einem grauen \'on Regenwolken 

Uberhangenen Himmel, einige GrasbUschel auf der Kuppe einzelner sandiger 

HUgel, Wildbliche gegen Swine oder umgestUrzte Baumstamme schaumend, 

endlich der kahle Strand des Nordmeers, Uber den die graugelben Wellen 

roUen, hochstens noch ein fernes Segel yom Windstoss gebeugt, genUgen ihm, 

um seine Poesie zum vollen Ausdrucke zu bringen. Von ihm: In der Berliner 

Gallerie ein altes Bauernhaus mit hohen Eichen und einem vorn tiber Ge

strlipp sprudelnden Bachlein. Schwere W olkenschatten gehen Uber das Bild, 

ein Sonnenblick flillt auf einen altenWeidenstamm im Vordergrunde. - In 
der Dresdener GaUerie, "das Kloster,) und «der Kirchhof» (Fig. 139). Auf 

letzterem, im Hintergrunde, von einem Regenschauer umhlillt, die Ruine 

einer machtigen Kirche, sonS1 alles verwildert; ein schliumender Bach sucht 

sich einen Weg ins- WUste, bis durch die Graber. - Mitunter giebt Ruysdael 

cine Natur \'on grossartigen Formen, fclsige Hohen von Waldungen umgeben, 

Gewlisser, welche brausend zwischen den Klippen herabstUrzen, zuweilen eine 

einsame W ohnung, als Kontrast gegen die Schauer der Umgebung. - Seine 

vorzUglichen Marinen sind meist Sturmbilder, davon einzelne im Berliner 

Museum, im Louvre und zu Bowood in England. - Ein bedeutendes Architektur

bild von ihm, «das Innere der neuen Kin:he zu Amsterdam», in Lutonhouse 

in England, ist ein Meisterwerk der Perspektive. 

Sein alterer Bruder Salomon Ruysdael malt in ahnlicher Weise, aber 

ohne die Grossartigkeit und Tiefe des Jacob. 

Minder-Hout Hobbema, ein SchUler Jacob Ruysdael's und ebenfaUs 

ein grosser Landschaftcr, verschwand nach seinem Tode ganz aus dem Ge-
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dachtniss der Menschen. Erst im Jahre 1739 tauchten seine Hilder wieder auf 

den Auktionen auf, aber ohne auch dann 110eh grosse Beaehrung zu finden; 

jetzt bezahlt man sie mit kolossalen Summen. Hobbema hat nicht die inner

liche Poesie eines Ruysdael , aber doch ein tiefes Geflihl fUr die Macht des 

Waldes. In der Charakteristik der B~iume leistet er das hochste. Seine altel1 

Fig . 139. Rll ysJat:l. Dcr Kirchhof. 

Eichen mit verwitterten Stammen, knorrigen Zweigen und dichten Laub

partien sind voll Saft und seinc Waldfhichen , belebt von landlicher Staffage, 

haben cinc ganz hollandische Frische und schone Heiterkeit. 

Ein anderer SchUler Ruysdael's, J. R. de Vries, geht mehr ins Anmuthige. 

Eine ahnliche Richtung verfolgen: Joh. Looten, A. van HOI'sum, Jan Decker, 

Jan van Hagen. - Philipp de Koning folgt dem Rembrandt, verbindet abel' 

damit den Ruysdael'schen Sti!. 
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Aldcn van Everdingcn (1621 - 167S) malt dic nordischc Natur in 

grossartig romantischem Charaktcr. Er soil seine Studien in Norwegen ge

macht habcn. Seinc Pocsie ist \\'icder cine mehr plastischc, weniger die ge

hcimnissvolle aus dem Gcfuhl der Seele dringendc. 

Von dcr Meistcrschaft Jacob Ruysdael's in der Marinemalerei war schon 

dic Rede; aber bereits fruher, vor dcr Mittc des 17. lahrhunderts, hatten Adam 

Willarts, Joh. Parcdlis, 10hann van de Capellc diescn Zwcig kultivirt. Be

sonders der letztcre malt vortreftlich die Mecresstillc mit ruhig daliegcnden 

Schitren. Um die Mitte des 17. lahrhunderts kommen mehr Marinemaler vor: 

10h. Peters, Bonaventura Peters berUhmt in Seesrlirmen, Andreas Smit, Simon 

de Vlieger, H. van Antem. 

Willem van de Velde, der lUngcre, (1633 - 1707), ein SchUler de 

Vlieger's, \\'urdc da nn bcsonders berlihmt. Seine Bilder, ruhige See und Sturm 

mit yollendeter Darstellung der segdnden und kampfenden Schifle, sind meist 

im cnglischen Bcsitz, in der Pcel'schcn und der Bridgewater'schen Gallerie. 

Ludolf Backhuisen von Emden (1631 - 170g) ist noch berUhmter. 

Seine hochpoctische Auffassung der Seestlirme ist sein bestes. Zwei Bilder 

yon ihm, im Berliner Muscum mit scheiternden odcr sturmgepeitschten Schiffen. 

Seine kleinen Kabinetsbilder mit lcicht bewegter Sec sind ausserst zart und 

heiter. - In der Spatzeit dcs 17. lahrhundcrts noch P. van Bcck, M. Madder

steg, W. Vitringa, mehr in schlichter Naturnachahmung. 

Die eigcntliche Thiermalerei tindet in lan van der Does mit seinen vor

treftlichen Schafhcerdcn cincn Vertretcr. - Der berlihmtestc in diesem Zweige, 

. Paul Po tter (1625- 1654), giebt auch seiner Landschaft cinen schlicht nordi

schen Charakter. Das Vieh ist yon ihm mit dcr vollendetsten Naturnach

ahmung dargestellt. 1m Haag, sein lebensgrosser jungcr Stier, in der Ercmitage 

zu St. Petersburg, die berUhmte Viehheerde mit der berUchtigten pissenden 

Kuh, mit ziemlich viel landschaftlicher Umgebung. 

10hann Fyt (1625 - (700), ein ausgezeichneter Thiermaler, sogar dem 

Snyders in dcr Wlirme und Kraft der Farbe Uberlegen. Von ihm, im Berliner 

Muscum ein Reh von einer Meutc ycrfolgt. Haufiger sind von ihm Gruppen 

todten Wildes dargestellt. Karl Ruthards malt Hirsche und Barenhctzen 

von feiner Ausfuhrung. Aehnliche Bilder von Lilienberg. Melchior Hondekoeter 

(1636 - 16g5) ist durch seine HuhnerhOfc bcriihmt. Adrian van Utrecht hat 

ebenfalls Thierbilder gemalt. 

In der Blumenmalerei hattc sich schon Jan Breughcl versucht, aber 

Daniel Seghers sein SchUler (I 5go- 1660) ist harmonischer. Meist bilden seine 

Blumen die Umfassungen um grau in grau nachgemalte Reliefdarstellungen 

des Artus Quellinus, wie an seinem Bilde im Berlincr Museum. - lan van Kessel, 
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geboren 1626, ist ein ycr~plitcter Nachfolgcr Breughel's. - Joh. David de Heem 

(1600- 1674) malt Blumen und Frlichte in sauberster Vollendung. Von ihm sind 

in del' Dresdener Gallerie zahlreiche Bilder. 1m Berliner Museum, ein reiches Ge

winde von Blumen und Frlichten, welches einen verzierten Steinrahm umgiebt. 

In der kaiserlich koniglichen Gallerie zu Wien, ein Abendmahlskelch mit reichen 

Fruchtgewinden und Blumen umgeben. - Sein Sohn Cornelius de Heem 

malt in tihnlicher Art. - O. M. van Schriek (16[3-1673) schildert das Leben 

der Pflanze auf dem Felde. 1m Berliner Museum yon ihm, ein derartiges 

Bild. Auf und unter den Pflanzen treiben Klifer, Eidechsen, Vogelchen und 

Schlangen ihr Wesen. 

In der Architekturmalcrei ist H. van Steenwyk der Jlingere vorzliglich. 

Er malt besonders gern dlistere, schwer gewolbte Gefangnisse mit mannich

faltiger Beleuchtung in grossartiger \Veise. - SpUter sind es die Innenraume 

von Henaissancekirchen, von Paltisten und Wohnhuusern, welche bei Bliek, 

J. 13. \"an Bassen, D. van Deelcn, E. de \Vitte und Joh. Ghering zur Dar

stellung kommen. - Joh. van der Heyden (1637 - 1712) giebt zierliche Dar

stellungen o!fentlicher PlUtze im hollundischen Charakter. Gerard Berk

heydl:n (1643-1693) ist ein guter Nachahmer desselben. Auch Jacob van der 

Ulft, geboren 1627, gehort derselben Richtung an. 

d) Dekoration, Kleinkunst und Kunstgewerbe. 

Die Dekorationskunst der niederllindischen Barockzeit folgt den, haupt

sachlich wieder durch Rubens vermittelten, von Italien kommenden Impulsen; 

aber bald macht sich eine eigenthlimlich niederlundische Auffassung des Orna

ments geltend. Die Formen werden breit und massig, libermlissig weich in 

der Modellirung der Cartousche, schliesslich in Liieser Art bis zum spezifisch 

niederlandischen Genre «Auriculaire:> ausartend und im ganzen derb natura

listisch und lippig in den htiufig verwendeten Blumen und Fruchtgehtinfen. 

Die niederlandische Dekorationswei~e libt einen wichtigen Einfluss auf die 

benachbarten Lander und wird durch die Arbeiten der Kunststecher sogar 

nach ihrem Ausgangspunkte, Italien, zurUckgebracht. 

Von Peter Paul Rubens, dem berlihmten Maler und Architekten 

(1575-1640), giebt es einen prachtvollen Band mit 43 Tafeln, slimmtlich von 

ihm selbst entworfen: Pompa Triumphalis Ferdinandi Austriaci Hispaniorum 

infantis, etc., in urbem Antverpiam-Arcus, Pegmata, Iconesque a P. Paulo 

Rubenico equite inventas et delineatas. excud. Theod. Thulden. Antwerp. 1641. 

Die Tafeln stellen reiche Triumphbogen und andere grosse Dekorationsmotive 

dar (Fig. 140). Ein vortrefflicher Triumphwagen beschliesst die Blattfolge, 
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welche vorztiglich geeignct ist, eine Uebcrsicht der dckorativen Erfindungs

kraft des grossen Mcisters zu geben. Eine Originalskizze zu der Triumph

bogenkomposition des Rubens fUr den Prinz-Cardinal Ferdinand, nach dem 

Siege von Callao (1638) entworfen, befindet sich im Museum zu Antwerpen. 

Dic Architcktur ist hier, wie'immer bei Rubens, im borromincsken Stile ge

haltcn. Eine grosse fUndbogige MittelOffnung mit zwei kleineren Nebcnpforten 

ist reich mit allen moglichen allcgorischen Figuren geschmUckt (Qu. van Y sen

dyck). - Die Hofdekoration im malerischen Barock in dem Hotel, welches Rubens 

Fig. 140. Ruben s. Triulllphbogcn (n. \'an Yscndycl,) . 

nach seinen Planen zu Antwerpen in der Strasse a la Bascule, spater Rue Rubens 

genannt , baucll liess, ist durch einen Stich erhalten (Qu. van Y sendyck). 

Jaques Franquart von BrUssel, Maler, Architekt, Mathematiker und 

Dichter, kann als ein SchUler des Rubens betrachtet ,verden. Seine Cartou

schen bilden bereits den Uebergang zum vcrschwommenen Genre «Auricu

laire» (Fig. 141 ). Von ihm sind 30 Portrats, gestochen von C. Galle, und 

60 Platten, eben falls von C. Galle gestochen, darstellend la Pompe funebre du 

prince Albert, Brtissel 1629. 

Blondus, genannt Michel Ie Blon, Goldschmied und Kunststecher, 

geboren zu Frankfurt a. M. 1590, gestorben in Amsterdam 1656, hat fast 
EBB J. 30 
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immer 111 Amsterdam gearbeitet und zlihlt deshalb zu den hoillindischen 

Meistern. Seine Arabesken sind im echten Barockstil, etwas schwer in der 

Komposition, aber vortretllich in den Figuren und voll Ieidenschaftlicher 

Bewegung, wie es dem Charakter seiner Zeit entspricht. ~ Ein Meister mit 

Fig. 14" Franquart. Cartollschen (n. van Ysendyck). 

dem Monogramm P. R. K. von 1617 hat Goldschmiedearbeiten 111 e1l1em 

leichten gefalligen Barockstile gestochen. ~ H endrik Janssen, Kunststecher, 

arbeitet zu Amsterdam in der Mitte des 17. Jahrhunderts. Die von ihm an

gewendeten reichen Verschlingungen in weichen geschwungenen, aber sehr 

Fig. 142. Crispin \'an de Passe d. Jungere. M6belcntwiirfc (n. van Yscndyck). 

leichten und graziosen Formen, bilden ein nur ihm zugehoriges originelles 

Ornament-Genre. ~ Crispin van de Passe, Sohn, Kunststecher, geboren 

1585, ist bedeutend fUr den MobelstiI der rubensschen Zeit (Fig. 142). Seine 

«Boutique Menuiserie. Antwerpen 1642», enthalt besonders die Zeichnungen 

von StUhlen (Qu. van Ysendyck). 

Die drei Sadeler (Jan, Raphael und Aegidius), Ornamentzeichner und 

Stecher, der erste in BrUssel 1550 geboren, stirbt 16IO in Venedig, der zweite 
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1553 geboren, stirbt 1628 in MUnchen, der dritte, der NefIe von Jan, geboren 

1570 zu Antwerpen, stirbt 1620 zu Prag. Ihre Ornamentik bildet erst den 

U ebergang zum Baroek. - J a cob H 0 n e r v 0 gt, Stecher und Herausgeber, 

hat ein eigenes Ornament-Genre, «Cosses de pois» (Erbsensehote) genannt, 

dem man auch bei gleichzeitigen franzosischen Stechern begegnet. Wenzeslas 

Fig. 143· Mosyn. Kanne (n. :,Ia!tres orncmanistes). 

Hollar, der eigentlich der deutschen Schule angehort, sticht die Dekoration 

des Platzes vor dem Stadthause zu Antwerpen, bei Gelegenheit der Friedens

publikation von 1648. Die von Hollar entworfenen Sehiffsdekorationen sind 

von C. Valk in Holland gestochen. - Jean Meyssens (1612-1670), Maler 

und Ornamentiker zu BrUssel, arbeitet ebenfalls im Uebergange zum Stil 

Auriculaire. Sein FigUrliches ist vortrefflich gezeichnet. - Von Artus 

Quellinus, dem berUhmten Bildhauer: Aerdighe Festonnen geinventeert door 

Artus-Quellinus konstryck Belt-Houwer del' Stadt Amsterdam. Mit 12 Kupfern. 

Es sind Fruchtschnure in einem naturalistischen Baroekstile dargestellt. -

Endlich die Stiche yon M. Mosyn, geboren um 1630 zu Amsterdam. Vas en, 
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Kannen und Lellchter darstellend, im schwerfalligsten Genre Auriculaire 

(Fig. 143). Die Verschwommenheit der Contouren und das unbestimmt 

Fratzenhafte ist bis Zllm Aellssersten getrieben. 

Die Leistungen des Kunsthandwerks weisen denselben breiten lippigen 

Dekorationsstil auf, \Vie die Stiche der Kleinmeister. Eine Kanzel in der St. 

Martinikirche Zll Bols\\'ard von 1670 giebt ein Beispiel barocker Holzarbeit. 

Die Kanzel ruht auf spiralformig gedrehten Saulen und wird von ebensolchen 

mit Weinlaub umkranzten Saulen eingefasst. - Ein Brauer-W ahrzeichen, im 

Besitze des Herm Vermeersch in Brlissel, in ganz vorzliglicher barock stilisirter 

Schmiedearbeit. In derselben Sammlung, ein Thlirklopfer aus geschmiedetem 

Eisen (Qu. van Ysendyck). - Flandrische Krlige aus dieser Zeit, jetzt im 

Kensington-Museum zu London, theilt ebenfalls van Y sendyck mit. 

FUr die Ausflihrung der damals beliebten Kunstschnitzereien in Elfen

bein und anderer Kuriositaten fanden sich auch in den Niederlanden geeignete 

Klinstler. Von Dirk van Riswyk Zll Rotterdam, urn 1664, eine Marqueterie 

odeI' Perlmutter - Mosaik mit Elfenbein im grlinen Gewolbe zu Dresden. 

Ebenda, eine kleine Bronze: Bacchus auf einem Ziegenbocke reitend, umgeben 

von vier Trauben tragenden Kindem, nach einem Modelle des Franz Dll

qllesnoy, genannt il Fiamingo. 

e) Kunstlitteratur. 
Die neu erscheinenden Werke libel' die romische Antike sind von keiner 

besonderen Bedeutung: Cluvier, halia antiqua. Leyden 1624. Fol., 1. Lipsius, 

De Amphitheatris. Antwerpen 1621. Fol., Kircher, Vitus Latium. Amsterdam 

1671. Mit Kupfer. - Bemerkenswerth ist, dass das Griechische anningt Be

achtung zu finden: J. Meursius. Athenae atticae sive de praecipuis Athenarum 

antiquitatibus, libri tres. Leyden 1624. 

Die Architekturlehrblicher des Jan Vredemann de Vriese erscheinen zu 

Anfang des Jahrhllnderts in neuen Auflagen, dazu kommen einige neue im Sinne 

des Barockstils: Premier Livre d'architecture de Jaques Francart etc., grave 

par Michael Lasne. Bruxelles 1617. - Hondius. H., Les dnq rangs de l'Archi

tecture. Amsterdam 1620. M. Kupf. Gr. Qu. Folio. - Symon Bosboom, 

Cort onderwys van de fyf Colo men. Amsterdam 1670. Mit Kupf. 

Einige Publikationen betreffen neu ausgeflihrte Bauten, wie Keyser 

(Hendrick de), Architectura modema, oste Bouwinge van onsen tyt etc. Amster

dam 1631. - Villa angiana. Vulgo het perc van Anguim. Romanus de 

Hooghe del. et sc. Amsterdam. Die Villa gehorte dem Herzog von Aremberg 

und giebt ein interessantes Beispiel des damals in den flirstlichen Gartenan

lagen entfaltetcn Luxus. - Quellinus I,Artus) Afbeeldung van't stadt huys van 
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Amsterdam, in dartigh coop ere plaaten geordineL:rt door Jacob \"an Campen 

en geteekent door Jacob Vennekool. Amsterdam 166r. 

Der liberwiegende Rest der Publikationen besteht in den Ornament

werken der Kunststecher. Modelio (Melchior), Septem psalmi Davidici etc. 

Hiero. Wierx sculp. fig. 1608. In der Mitte reicher Cartouschen sind in Form 

von Verschlingungen die Psalmen Davids in fast mikroskopischer Kleinheit 

geschrieben. - Rubens (Peter Paul), Pompa Triumphalis Ferdinandi Austriaci 

Hispaniorum infantis etc. Antwerp. - Muntink (Adrian), Ordonancien. 1. Micker 

sculp. Ao. 1610. Friese mit Rankenwerk, untermischt mit phantastischen 

Thieren. - Micker (Laurent-lans), Sommige, verscheiden Spritsen etc. Louwe 

161} Friesornamente, vortrefl1ich gestochen. - P. R. K. (Le Maitre au mono

gramm), Spits-boek dienstlich den golt en silversmeden om te snyden en drijven 

door. Visscher exc. 1617. - Blondus (Michael), Somige EL:nvoldige Vruchten 

en Spitsen voor dacomen kvounst liefhebbende Jevcht. 161 r. - Passe (Crispin de) 

der Jlingere, Boutique menuiserie etc. Amsterdam 165 r. - Jansseu (Heinrich), 

Verscheyden Randen en Spitsen etc., en gedruckt by C. J. Visscher. Ao. 163 I. -

Custode (Raphael), Newe grad is co buech, in Kupfer gestochen. Luca Kiliano 

1632. - Vianen (Adam van), Modeles artificiels de divers Vaisseaux d'argent 

et autres oeuvres capricieuses. 8 Abtheilungen mit zusammen 128 Tafeln, 

Goldschmiedearbeiten im Genre Auriculaire. - Campen (Jacob \"an), Verscheyde 

de nieuwe Festonnen etc. Carel Allardt ex. Amsterdam. - Lutma (Jan), 

Veelderhande niewe compartimente etc. Amsterdam 1653- - Eeckhout 

(Gerbrandt van den), Verscheyde Aerdige Compartementen en Tafels, Nieu

welyckx etc. geerst door Pieter Hendricksz Schut 1655. 1m Genre Auriculaire. 

5. Die klassische Reaktion im Sinne des P alladio und 

das Eindringen des nordischen Barockstils in England, 

von 1619-1670 (bis auf Christoph Wren). 

Die Kunstentwickelung dieser Periode in England nimmt einen ganz 

eigenen Verlauf und unterscheidet sich von der gleichzeitig in anderen Lan

dern vorkommenden. Statt der naturgemass zu erwartenden Fortbildung der 

elisabetheischen Renaissance zum Barockstil, kommt ein willklirlich erscheinen

des Zurlickgehen auf die Klassik des Palladio zum Ausdruck. Der Stil 

Palladio's gehort zwar im Ganzen eben falls in den Rahmen der Spatrenaissance; 

bezeichnet aber den Beginn derselben, indem damals noch die vitruvianische 

Richtung zu liberwinden war. Zur nord is chen Renaissance, weIche immer 

yon den TraditionL:l1 der Gothik abhangig bleibt, bildet der palladianische 
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Stil gradezu einen Gegensatz. Uebrigens darf man aus dem Auftreten dieser 

verfriihten englischen Klassik nur auf ein momentanes Zuriickdrangen der 

Gothik schliessen; denn diese tritt bald darauf desto entschiedener in ihre 

alten Rechte ein. Wenn man nun fragt, durch weIch en starken Einfluss dies 

augenblickliche Aufgeben der mittelalterlichen Tradition bewirkt werden konnte, 

so muss man die Moglichkeit verschiedener Ursa chen zugeben. Vielleicht war 

es allein die individuelle Begabung des Inigo Jones, dieses ganz italienisch 

gebildeten Architekten, weIche eine so abnorme Richtung der Stilentwickelung 

hervorrief, oder war es der puritanische Geist der kommenden Revolution, 

der hiermit seinen Schatten vorauswarf? Allerdings ausserte sich das antimon

archische Princip in der politischen Parteibildung bereits seit 1621 und als im 

Jahre 1649 Konig Karl I. das Schaffot besteigen musste, so geschah dies im merk

wiirdigen Zusammentreffen vor seinem Palaste Whitehall, eben dem Hauptbau 

des Inigo Jones, von dessen kolossal geplanter Bauanlage einzig der grossartige 

zu fiirstlichen Vergniigungen bestimmte Bankett- und Festsaal vollendet war. 

Die klassische Richtung des Inigo Jones starb mit ihm und mit der 

Revolution. Nach seinem Tode und nach der Restauration des Konigtliums 

folgte England endlich eben falls der allgemeinen europaischen Stilbewegung 

und nahm den Barockstil bei sich auf; aber derselbe blieb hier eine aus

landische, sparlich wachsende Pflanze. Vom Festlande heriibergebracht, ge

winnt das Barock in England keinerlei charakteristische nationale Entwickelung 

und macht auch nach verhaltnissmassig gering en Leistungen bald wieder 

einer mehr eigenthiimlich englischen, gothischen Renaissance Platz. 

Von der englischen Skulptur und Malerei dieser Zeit ist nichts Beson

deres zu sagen. In beiden Kunstzweigen folgt der Stil, wie iiberall, den. 

gross en italienischen Mustern, hier noch mit der Verscharfung, dass auch die 

Ausiibenden immer noch hauptsachlich Auslander sind, wenigstens tritt kein 

englischer Klinstlcr von einiger Bedeutung hervor. Rubens und Van Dyck 

vertretcn unter Karl I. die Malcrci und jede national-englische Nachfolge, die 

sich an das Wirken diesel' Meister batte kniipfen konnen, wi I'd durch die 

Ungunst der Zeit, durch die alles Interesse absorbircnden politischen Kampfc 

der Revolution verhindert. Unter der Restauration ist es wieder ein Aus

lander, Peter Lely aus Westphalen, der als del' beriihmteste und gesuchteste 

Maler gilt. Auch die anderwarts bllihenden Ornament-Meister sind in England 

nur sehr schwach vertreten. 

a) Architektur. 
Auf das goldene Zeitalter Englands unter Elisabeth folgt das bleierne 

unter Jacob I., und der nach Elisabeth gemmnte Kunststil der englischen Spat-
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renaissance geht ganz zu Ende. Durch den Architekten Inigo Jones findet 

danl1 eine vollstandige Revolution auf dem Gebiete del' Baukunst statt, und 

del' Beginn diesel' Stih'eranderung knUpft sich an den seit 1619 begonnenen 

Bau von Whitehall. 

Inigo Jones, 1572 in London geboren, dort gestorben 1652, liefert einen 

Beweis fUr die Macht des Individuellen in der Kunst. Er steht mit seiner 

Stilrichtung in seinem Lande allein, ohne Vorlaufer und zunachst auch ohne 

bedeutende Nachfolger; allerdings wird er, wie schon weiter oben bemerkt, 

von del' puritanischen Zeitstromung unterstUtzt. Aber es muss in der 

klassischen Reaktion des Inigo Jones doch Etwas liegen, das dem englischen 

Nationalsinne gemass ist, denn seine spatere Nachfolge wird von entscheiden

der Wichtigkeit fUr die Entwickelung der Architektur seines Landes. - Inigo 

Jones war zuerst Landschaftsmaler und wurde als solcher dem Grafen von 

Arundel, oder nach Andern dem Grafen von Pembrock bekannt. Einer dieser 

vornehmen Gonner schickte ihn nach Italien und von dort berief ihn Konig 

Christian IV. von Danemark als Hofarchitekten in sein Land. Die Schwester 

Christian's wurde an Jacob I. von England verheirathet und diese Prinzessin 

brachte Jones mit nach England zurUck. Er wird hier zum Architekten 

des Prinzen Heinrich ernannt und soll nach dessen Todc um 1612 eine 

zweite Reise nach Italien gemacht haben; abel' dies letztere Faktum ist un

sicher. Jedent'alls hatte Jones in Italien hauptsachIich V cnedig und Palladio 

studirt, obgleich man sich von seiner klassischen Bildung keine zu grosse 

Vorstellung machen dart'; denn als er 1620 mit der Untersuchung der 

englischen Stone-Henge beauftragt \Vurde, erklarte er diese fUr Reste romischer 

Tempel. 

Als Jones von Konig Karl I. zur AusfUhrung des koniglichcn Schlosses 

W hit eh all berufen wurde, musste er bereits ein Architekt von Bedeutung sein, 

obgleich man von seinen frUheren Bauten nichts weiss. Indess soll der Plan 

fUr Whitehall schon unter der Regierung Jacob's entstanden sein. Der ur

sprUngliche Plan des Schlosses, der nur zum kleinen Theil zur Aus

fuhrung gekommen ist, zeigt ein koiossaies Gebaude, eine Art architektonischen 

Traums; denn schon die Langenausdehnung ist etwa dieseIbe, \Vie die des 

spateren Versailles. Das Schloss sollte einen gross en oblongen Hot' und sechs 

kleinere Hafe umschliessen, der Mittelbau und die Eckpavillons soli ten drei, 

die Zwischenbauten zwei Geschosse hoch werden (Qu. M. Kent, Werke des 

Inigo Jones). Der in London wirklich zur AusfUhrung gekommene Theil, das 

B anq ueting- House, ist ausscn zweigeschossig mit SauIen, Pilastcrn und 

durchgekropftcn Gebalken versehen, die Fenster sind unten abwechselnd mit 

graden und gebogenen Gicbeln, oben gradlinig bckront. Die Fat;ade schliesst 
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mit einer Balustrade ab (Fig. 144). Das Innere bildet einen durch beide Ge

schosse gefUhrten Saal. Der Massstab ist grossartig und die Magerkcit, die 

sich jetzt bemerkbar macht, ware verschwunden, wenn das Banqueting-House, 

wie es beabsichtigt war, zwischen reicheren Bautheilen seinen Platz gefunden 

hatte (Qu. Fergusson, History etc.). Das Gebaude wurde in dcn Jahren 

Fig. '44. Banqueting-House Whitehall. 

1619-1621 bcendet und die Deckc des Saales einige Jahre spater durch 

Rubens gem alt. Man dachte an den Weiterbau des Schlosses und 1639 

musste dem Konige ein reduzirtcr Plan vorgelegt werden, der vermuth

lich nicht von Jones herrUhne, abcr es kam nieht dazu. Uebrigens lasst 

der Bau von Whitehall jede Spur von Genialitat vermissen; derselbe zeigt 

eine ziemlich trockcne venetianische Splitrenaissance, ohne die ZUge freier 

Erfindung, wie sie ctwa der gleichzeitigen und frUhercn franzosischen Re· 

naissance eigen ist. 
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Die Kirche St. Paul, Convent-Garden in London, von Inigo Jones 

urn 1631 begonnen, ist die erste bedeutende protestantische Kirche in England. 

Die Fa<;ade bildet eine Art Templum in antis, obgleich Jones vermuthlich die 

altgriechischen Monumente nicht kannte. Das Ganze ist sehr nUchtern, 

scheunenartig und keineswegs der Idee einer christlichen Kirche entsprechend. 

Der Umbau der alten St. Pauls-Kathedrale zu London durch Jones, urn 1632, 

war ein ganz misslungenes Werk; das gothische Innere stimmte durchaus 

nicht mit dem ihm aufgedrungenen italienischen Aeusseren. 

Die Villa zu Chis wick, fUr den Herzog von Devonshire, mit einer 

mittleren Kuppel, einem niedrigen quadratischen Unterbau und dem ko

rinthischen sechssauligen giebelbekronten Portikus an der Hauptfront, auf 

einem rustizirten Unterbau, ist moglichst getreu der Rotonda des Palladio 

nachgeahmt, sieht aber recht fremdartig aus fUr ein englisches W ohnhaus 

(Qu. Fergusson). - Bei Wilton-House vermied Jones die Ordnungen ganz. 

Das Gebaude wirkt mit seinen Eckpavillons weit glucklicher als das vorige, 

wenn auch immer noch klassizirend genug durch das fiache Dach. Das geringe 

Relief der Gliederungen /-1;iebt dem Ganzen den Charakter der NUchternheit 

(Qu. Fergusson). 

Die Fa<;ade von Greenwich-Hospital, sechs Meilen von London an 

der Themse belegen, ursprUnglich fUr einen Palast bestimmt und spater zum 

Spital fUr Marine-Invaliden eingerichtet, wird dem Jones zugeschrieben, ist 

abel' jedenfalls von seinem SchUler Webb. Die Detaillirung ist ungeschickt, 

grosse Dreiviertelsaulen gehen durch zwei Stockwerke und sind mit einer 

schlecht proportionirten Attika bekront. Die Fa<;ade von St. Peter in Rom 

scheint hier das Modell abgegeben zu haben. - Schloss Amresbury in 

Wiltshire, vermuthlich eben falls von Webb, ist wieder mehr im Stil des 

Palladio gehalten. Der Mittelbau hat einen korinthischen Portikus mit Giebel 

auf einem Quaderuntcrbau. Die Flligel sind einfach in rustizirtem Quaderbau, 

ohne Verzierungen, mit scheitrechtem Bogen in Quadern Uber den Oeffnungen. 

Der Bau ist bemerkenswerth, weil das Aeussere und auch die Disposition des 

Innern fUr die Form der spateren englischen Landsitze typisch geworden ist. 

Das Untergeschoss in Rustika enthalt Wirthschafts- und Speiseraume, 1m 

ersten Stock liegen Salons und Schlafzimmer und darUber folgt noch em 

Halbgeschoss. 

Die zweite Halfte der Lebenszeit des Inigo Jones fallt unter die Diktatur 

Cromwell's, es ist aber nichts von Architekturwerken bekanm, die Jones 

in diesen Jahren geschaffen haben konnte. 

Der nordische Barockstil, wie derselbe sich auf dem Festlande ausge

bildet hatte, trat in Schottland frUher auf als in England. Hcriots-Hospital 
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in Edinburgh, 1628 begonnen und erst 1660 vollendet, zeigt in der Detaillirung 

den Barockstil im Uebergang von der Spatrenaissance, wahrend die Gestaltung 

der Hauptbaumassen noch gothisch bleibt. Das Portal hat frei vorgesetzte, 

gekuppelte Saulen, der Portalbogen ist als Kreissegment gothisch profilirt und 

mit verzierten Quadern Uberw6lbt. Ueber dem weit vorspringenden Gesimse 

Fig. 145- Heriot s-Hospital in Edinburgh (n. Fergtls~on). 

des Portals, welches ausser auf die Einfassungssaulen noch auf zwei Konsolen 

und dem Schlusssteine des Bogens ruht, stehen auf den Ecken Obelisken und 

mehr nach der Mitte gewundene Saul en, welche letztere eine Bogennische mit 

grossem Wappen einfassen. Ueber den Fenstern betinden sich Hache Ver

zierungen in Form eines stumpfen Dreiecks mit kartouschenartigem Ornament 

(Fig. 145). Die Fenster an den FIUgelbauten sind mit geraden und runden 

durchschnittenen Giebeln bekront. Die Reschlageornamentik der Eckquader 

und die Diamantirungen erinnern noch an die Weise del' Spatrenaissance 

(Qu. James Fergusson). 

In England tritt der Barockstil an den Bauten von Cambridge auf. 

Die Westfront der KapeUe Vall St. Peters College ist deshalb bemerkens-
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werth; am meisten aber das Viereck von Clare College zu Cambridge, als 

englische W ohnhausarchitektur dieser Zeit. Das College ist nach einem 

Brande urn 1638 wieder aufgebaut; die Fronten sehr einfach, aber mit der fUr 

englische \Vohnhausbauten charakteristischen Brechung der Grundrisslinien zu 

Vor- und RUcksprUngen. Das Portal ist barock, mit schwer bossirten Saulen, 

darUber folgt ein durch zwei Geschosse gehender Runderker. Ut!ber der Dach

balustrade ist der Erker mit einem volutirten gedrUckten Rundgiebel geschlossen. 

Die Gartenfront von St. Johns College, 1631-1635 erbaut, wird falschlich dem 

Inigo Jones zugeschrieben, sie ist noch fast gothisch. 

b) Skulptur und Malerei. 

Die englische Skulptur dieser Zeit ist ohne grosse Bedeutung. Ais 

Bildhauer werden genannt: Silvanus Crai, urn 1658, W. Vaughan, urn 1670 

und Grinling Gibbons (1648-1721). 

In der Malerei fehlt es ebenfalls noch immer an einer selbststandigen 

Entwickelung. FUr den sehr kunstliebenden Konig Karl I. malten Rubens und 

van Dyck, daneben der in Miniatur-Portrats ausgezeichnete Balthasar Gerbier, 

eben falls ein Brabanter. Die Revolution verhinderte den Aufschwung der 

Kunst und der puritanische Geist machte eine kirchliche Malerei unmog

lich. - Der einzige englische Maler von Ruf unter der Regierung Karl's I. 

ist William Dobson (1610-1647), ein SchUler van Dyck's. Seine Portrats 

sind tnchtig in Zeichnung und Farbe. Ais sein Zeitgenosse wird noch 

Georg Jamessone genannt. 

Ais Nachfolger van Dyck's sind die Maler Richard Gibson, Michael Wrigt 

und Samuel Cooper zu betrachten. Der letztere ist besonders wegen seiner 

guten Miniatur-Portrats geschatzt. Urn die Mitte des 17. Jahrhunderts ist aber 

wieder ein Auslander der berUhmteste Maler, Peter Lely, eigentlich van der 

Faes (1618-1680), aus Soest in Westphalen stammend, mit einem besonderen 
Talent zur Darstellung weiblicher Schonheit. 

c) Kunilt1itteratur. 

Es wird in dieser Zeit in England wenig die Kunst betreffendes publizirt. 

1. Greaves, Pyramidographia. London 1646. Fol. - DudgedaIe, Witham, 

The history of St. Pauls cathedral in London, from its fondation until these 

times etc. London 1658. Fol. M. Kupfern. Auch die Werke der Kunst

stecher sind selten: Pearces (Edward), urn 1640, Frieskompositionen mit Ranken

werk und Amoretten; dann ein Meister mit dem Monogramm F. B. A. J., in 

der ersten Halfte des 17. Jahrhunderts, architektonische Ornamente mit Car-
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touschen und Rankenwerk; derselbe, Archivoltenverzierungen mit Cartouschcn, 

Figuren und Ranken im Barockstil; schliesslich R. White, gegen 1671, A New 

Book of variety of Compartiments etc. 

6. Die erste Stufe des Barockstils In Spanien, 
von 1610-1649. 

Nach dem grossen Aufschwunge del' spanischen Nation im 16. Jahr

hundert tritt mit dem Beginn des 17. Jahrhunderts eine Ermattung ein und das 

Land verliert schnell die frliher errungene glanzende Stellung als Weltmacht. 

Unter Philipp's III. und seines obersten Ministers, des Grafen yon Lerma, 

elender Regierung macht sich dieser verderbliche Umschwung geltend. Einer 

del' schwersten Schlage fUr Spaniens Wohlstand war die 1609 erfolgende Ver

treibung der Moriskos. - Seit 1609 bestand eine Waffenruhe zwischen Spanien 

und den Niederlanden, und als Spanien unter Philipp IV. urn 1621 den Krieg 

wieder erofl'nete, blieb dies ohne sonderlichen Erfolg und der Plan des Ministers, 

Grafen von Olivarez, die vereinigten Niederlande zu besiegen, scheiterte ganzlich. 

Ebenso ungllicklich fUr Spanien verliefen drei gegen Frankreich geflihrte Kriege; 

ausserdem wurde das Land durch Blirgerkriege zerrUttet; denn Catalonien, 

Portugal, Andalusien und Neapel emporten sich nacheinander und Portugal 

erstritt sogar seine Unabhangigkeit. Indess dauel'te trotz dieser politischen 

Misserfolge und der hierdurch hervorgebrachten Abspannung die goldne 

Periode der Litteratur noch fort. Lope de Vega, der fruchtbare Dramen

dichter, lebte noch bis 1635; und mit dem yom Jahre 1613 ab berUhmt 

werdenden grossen Calderon de la Barca bereitete die spanische Litteratur erst 

den kommenden Hohepunkt der Barockkunst vor. Calderon's handelnde 

allegorische Gestalten, sein von Leidenschaft glUhender Stil, sollten spater in 

der bildenden Kunst zum glanzendsten Ausdrucke kommen. - In del' Architektur 

fehlen jetzt vor allem die grossen nationalen Aufgaben der frUheren Periode; 

indess ist der Betrieb in dieser und in den anderen Zweigen der bildenden 
Kunst immerhin noch lebhaft genug. 

Bemerkenswerth ist, dass in Spanien auf die michelangeleske Spatrenais

sance sofort die italienisch-klassische Form des Barockstils folgt; obgleich hier 

eine so bedeutende gothische Kunsttradition vorhanden ist, wie in irgend einem 

der nordeuropaischen Lander. Spanien besitzt zwar die als Mischstil mit der 

Gothik auftretende FrUhrenaissance, mit einem besonderen durch maurische 

Einfllisse bedingten Charakter, dann die Uberall vorkommende Nachfolge der 

Schule des Michelangelo; aber das den librigen Landern mit starker gothischer 

Kunstvergangenhcit eigenthUmliche ZurUckkommen auf die Hauptdispositioncl1 
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der Gothik, mit gleichzeitiger Anwendung der barocken Detailformen, also den 

hierau,s sich ergebenden sogenanmen (,nordischen Barockstil», besitzt Spanien 

nicht. Seit dem Beginn der Spatrenaissance folgt seine Kunst ununterbrochen 

den italienischen Bahnen und ge

stattet der mittelalterlichen Ver

gangenheit keinen erneuten Ein

Buss. 

a) Architektur. 

Der einfache und ernste Stil 

des Herrera aus der vorigen Pe

riode verandert sich ziemlich 

schnell in das beginnende Barocko. 

Das Spiel mit Nebenpilastern und 

anderen Gliederhaufungen, mit 

Verkropfungen, durchschnittenen 

Giebeln, elliptischen Grundplanen 

und gehauftemSchmuck verkiindet 

im zweiten Jahrzehnt des 17. Jahr

h underts den vollzogenen Wechsel 

des Kunstideals. Cartouschen, na

turalistisch gebildete Festons und 

dergleichen kommen jetzt haufiger 

zur Verwendung; indess bleiben die 

Hauptformen immer noch ver

haltnissmassig einfach biszumAuf

treten des malerischen Barockstils 

urn die Mitte des Jahrhunderts. 

Juan Gomez de Mora, 

Sohn cines Maiers, der unter 

Philipp II. im Escurial arbeitete, 

und NetIe des berUhmten Archi

tekten Francisco de Mora, war 

weniger klassisch als sein Oheim, 

aber reicher im Schmuck und 
Fig. '46. Alcala de Henares. Universitiit. 

freier in den Profilen und Kontouren. Nach dem Tode seines Onkels, urn 

161 I, von Philipp III. zum Chef der koniglichen Bauten ernannt, findet Juan 

Gomez Gelegenheit zu einer fruchtbaren Thatigkeit. Er stirbt 1647. Von ihm 

die Kirche de las Recoletas Augustinas de la Encarnacion in Madrid, 
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1611 begonnen und 1616 vollendet, ein ernstes einfaches Gebaude von kleinen 

Abmessungen, ohne Luxus; dann die SUdt~H;:ade am alten koniglichen Schlosse 

in Madrid und die Klosterkirche von San Gil. Letztere heiden BaU'vverke eXlstiren 

nicht mehr. Auch del' Palast de la Panaderia (Backergewerk), auf del' Plaza 

mayor zu Madrid, ist 1790 durch Brand untergegangen. Ausserdem von Juan 

Fig. 147. Escoria1. \\land yom Pantheon del' K6nige. 

Gomez herrUhrend: der Plan der elliptischen Kirche des Klosters de Recoletas 

Bernardas in Alcala de Henares, das Jesuitenkollegium von Salamanca und 

das Kollegium von Santiago daselbst. Ein anderer Architekt dieser Zeit, 

Juan Bautista Monegro, baut mit dem Vorgenannten zusammen den erz

bischofiichen Palast zu Alcala de Henares. Von Monegro, unterstUtzt von 

Alonso Encinas, ist die Ka pelle del Sagrario in der Kathedrale von 

Toledo errichtet. Das prachtige Portal del' Kapelle von 1610 mit dem 

Wappen des Kardinals Sandoval y Royas in roth ern, schwarzern, grauern 
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und weissem Marmor ausgeflihn. Dasselbe bildet eine Rundbogen-Oeflnung, 

!lankin von korinthischen Saulen und Nebenpilastern, liber dem ver

kropften Gebalk ein durchschnittener Segmentgiebel in dessen Mitte eine Attika 

mit Pilastern und geschwungenen Flligelansatzen emporsteigt, bekront von 

einem gradlinigen Giebel. Das Mittelfeld der Attika enthalt das erwahnte 

Wappen des Kardinals. Bautista Monegro war der Oberbaumeister am Alcazar 

zu Toledo. Sein Stil enthalt, wie der des Juan Gomez de Mora, die Keime 

Fig. 148. Escorial. Inneres der Sakristci des Klosters. 

des spateren malerischen Barocks. In ahnlichem Sinne sind thatig: Gaspar 

Ordonez, Diego und Francisco de Praves, Pedro de Lizurgarate, Juan Velez 

de la Huerta, Francisco de Potes, Lucas Castellano und Pedro Gallun. 

Von unbekannten Meistern aus dieser Zeit sind erbaut: der Hauptkreuz

gang im Kloster Buenavista bei Sevilla, noch ahnlich den Bauten Herrera's, das 

Rathhaus von Toledo, das Seitenportal der Kirche von Gumiel de Izan, der 

Kreuzgang von Nuestra Stnora de Prado zu Valladolid, das Kanzleigebaude 

zu Valladolid, das Kloster del Carmen calzado in Salamanca, die Klosterkirche 

San Francisco zu Vito ria, die 1613 begonnene San Nicolas - Stiftskirche zu 

Alicante und die UniversiUit zu Alcala de Henares (Fig. 146). 
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Die Begrabnisskapcllc der Konigc im Escorial, achtcckig, mit 

korinthischcn Pilastern im Inncrn, sehr reich mit Jaspisund vergoldeter Bronzc 

ausgestattet, als Krypta unter der Hauptkapelle, nach dem Entwurfe des 

Marques Don Juan Bautista Crescencio 1617 begonnen und 1654 voll

endet, ist verschwenderisch in der Dekoration und gehauft in dcn Gliederungen 

(Fig. 147). Aehnlich ist dic Sakristei im Escorial ausgcbildct (Fig. 148). Eben

falls von Crescencio crbaut, das Hofgcfangniss in Madrid. Juan Martinez, ein 

Zeitgcnosse dcs Gomez de Mora, gehort zu dcn entschiedenen Vorlaufern des 

borrominesken Stils in Spanien, wenn auch die geschwungenen Linien der 

Hauptanlage noch nicht vorkommen. Von ihm sind die Kirchen Santa Clara, 

San Lorenzo und San Pcdro in Sevilla erbaut. Francisco Bautista entwirft 1626 

die Fa<;ade von San Isidro el Real zu Madrid in cinem noch willkurlich ge

schmUckteren Stile; wah rend Lorenzo de San Nicolas wieder mehr an der 

Schule Mora's fest halt. 

b) Skulptur und Malerei. 

Spanien hat an politischer Macht und Wohlstand viel verloren, aber die 

aus der grossen Peri ode stammenden Errungenschaften des Nationalcharakters 

sind geblieben. Besonders beweist die Malerei, dass sich noch der Abglanz 

eines Daseins voll Ernst und Wurde, eines tiefen GefUhls fUr Ehre und Glauben 

in der Kunst wiederspiegelt. Die spanische Malerei diescr Zeit ist voll Leben und 

Schonheit und zeigt eine hohe Ausbildung des Kolorits in der Wiedergabe des 

Lichts und des Helldunkels. An der Spitze der Schule von Valencia steht in 

dieser Zeit Francisco Ribalta (1551-1628), der in Italien nach Sebastiano 

del Piombo studirt hat. Seine Bilder zeigen Horentinische Zeichnung ver

bunden mit venetianischem Kolorit. Juan Ribalta, sein Sohn, malt in der Weise 

seines Vaters. Jacinto Geronimo de Espinosa ist after mit Guido Reni in 

Parallele zu stellen. Pedro Orrente (1550 - 1644), ebenfalls ein SchUler des 

Ribalta, folgt spater der venetianischen Manier. Auch der spatere Jose de 

Ribera, in Italien 10 Spagnoletto genannt, solI zu Ribalta's SchUlern gehart 

haben. 

Als Meister der Schule von Sevilla steht Francisco Pacheco (1571 

bis 1654) etwa parallel dem Ann. Caracci. Von ihm in der Gallerie Esterhazi 

zu Wi en ein Moses, Wasser aus dem Felsen schlagend, in S. Ysabel zu 

Sevilla, ein jUngstes Gericht und mehreres andere im Louvre. Von einem der 

vorzUglichsten und selbststandigsten Meister der Schule von Sevilla, Juan de 

las Roelas (1558-1625), befindet sich das Hauptwerk in der Kathedrale von 

Sevilla. Es ist eine Darstellung des S. Yago auf weissem Rosse mit fliegen-



FIG. 149. MONTANEZ. CRUCIFIX IN DER KA THEDRALE ZU SEVILL 
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dem Ordensmantel, den Sieg liber die Mauren erringend, von ergreifendster 

Wirkung. Von ihm, in San Isidro zu Sevilla das Hochaltarsbild, den Tod des 

heiligen Isidro darstellend, oben eine Glorie mit Christus, Maria und musi

zirenden, blumenstreuenden Engeln. Dann im Museum zu Madrid von Roelas, 

Moses Wasser aus dem Felsen schlagend und im Louvre, eine heilige Familie. 

Das Hauptwerk Francisco de Herrera's el viego (1576-1656), ein jlingstes 

Gericht, von gewaltiger Kraft der Komposition und energischer Lichtwirkung 

in der Kirche S. Bernardo zu Sevilla. Von ihm, in Paris eine Versammlung 

von Kirchengelehrten und die heilige Katharina, einer eingekerkerten vor

nehmen Familie erscheinend. 

Der Schule von Madrid gehoren an: Luis Tristan (1586- 1649), ein 

tlichtiger Kolorist, Bartolome Carducho, eigentlich Carduccio, ein Nachfolger 

der fiorentinischen Schule. Sein Bruder Vincente Carducho hat eine 

Folge von flinf und flinfzig Bildern aus dem Leben des heiligen Bruno und 

de'n Legenden der Karthauser im Kreuzgang der Karthause el Paular gemalt, 

dieselben befinden. sich jetzt im Museum zu Madrid. Felix Castello ist ein 

SchUler des Vincente. Patricio Caxes aus Arezzo kam aus Italien nach 

Madrid. Unter seinen Schlilern sind Eugenio Caxes, sein Sohn und Antonio 

de Leuchares ~ 1 586-1 658) bemerkenswerth. Von Caxes und Vincente Cor

ducho sind die Freskobilder der Kapelle del Sagrario in der Kathedrale von 

Toledo. 

In der Skulptur scheinen mehrfach italienische Klinstler thatig gewesen zu 

sem: Ein Bildhauer Pietro Tacca aus Carrara, gestorben 1640, wird erwahnt. 

Von Juan Martinez Montanez (gest. um 1658) das berlihmte Cruzifix in der 

Kathedrale von Sevilla, eine bemalte Holzfigur von edler, ausdrueksvoller Bildung 

(Fig. 149). Von demselben Meister, eine Mater dolorosa, bemalte Holzbliste 

von 1620, mit vortreffiich naturalistischer Wiedergabe des Schmerzes, im 

Berliner Museum .. 

7. Der nordische Barockstil 

in den skandinavischen Landern. 

Die Renaissancekunst in den skandinavischen Landern kann keine grosse 

selbststandige Bedeutung beanspruchen. Die Gebaude genligen den Bedurfnissen, 

erreichen aber meist keinen hoheren klinstlerischen Werth. Die politischen 

Verhaltnisse sind einem Aufschwunge der Kunst nieht glinstig. Christian IV. 

von Danemark wird mit Schweden in einen kurzen Krieg verwiekelt und 

nimmt dann am dreissigjahrigen KriegeTheil. Der Friede zu LUbeck, urn 1629, 
EBE I. 3' 
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brachte Danemark tief herunter. In Sd1\\"eden wird Konig Sigismund, zugleich 

Konig von Polen, 1604 abgesetzt und sein Oheim und Nachfolger Karl IX. 

fUhrt im Bundniss mit den Russen gegen Sigismund Krieg. Unter Gustav 

Adolph beginnt seit 1611 der Krieg mit Danemark und spater folgt das 

wichtige kriegerische Eingreifen in die deutschen Verhaltnisse. 

Ebenso dUrftig, wie die Entwickelung der bildenden Kunst selbst noch 

im 17. Jahrhundert bleibt, ebenso dUrftig ist die Bethatigung der Litteratur in 

Danemark und Norwegen, we1che 

fast dieselbe Sprache haben. Es 

wirkten die aus Deutschland kom-

mend en Muster der Opitz'schen 

Schule auf die danische Kunst

poesie. In Schweden dauern im 

Wesentlichen die litterarischen Zu

stande der vorigen Epoche, die 

Einfilisse der italienischen Mari

nisten fort. 

Die BUrse in Kopenhagen; 

unter Christian IV., 16[9-[623 

von H. C. Am be r g im nordischen 

Barockstile erbaut, sehr ahnlich 

den hollandischen Bauten dieser 

Zeit, in gemischtem Haustein

Ziegelstile, mit steilen Dachern 
Fig. ISO. Burse zu Kopenhagen. 

und Giebeln, und Dachaufbauten der Seitenfronten (Fig. 150). Der Thurm der 

BUrse, aus spiralformig zusammengewundenen Drachenschwanzen gebildet, 
ist eins der willkuhrlichsten und am wenigsten ansprechenden Barockmotive. 

Das Schloss Frederick sborg bei Kopenhagen, bis 1610 ebenfalls unter 

Christian IV. erbaut, eine grosse, im Ganzen noch mittelalterliche Anlage, ist im 

Detail in demselben nordischen Barockstile gehalten \Vie die Borse. Der Bau wirkt 

malerisch durch die steilen in Volutenformen abgetreppten Giebel, durch die 

Erkerausbauten, zahlreichen ThUrme und Dachaufbauten. Die Ecken und 

Gliederungen sind in Haustein, die Flachen in Ziegeln ausgefUhrt. Das Schloss 

zu Helsingfors zeigt eine gewisse Uebereinstimmung mit den schottischen 

Bauten dieser Zeit, also etwa mit Heriots-Hospital in Edinburgh. - Die an 

der Ausstattung des Schlosses thatigen Maler waren durchweg Hollander. 

In Schweden wurde 1638 die deutsche Kirche zu Stockholm durch 

J a co b K ristler aus NUrnberg im nordischen Barockstile errichtet. 
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