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III. ABSCHNITT. 

Die zweite Stufe des italienischen Barockstils von 1630-1730 

(von Bernini bis Juvara). 

Das fortgeschrittene italienische Barocko kann mit ciniger Bcrechtigung 

fUr sich abgesondert bctrachtet wcrdcn. Obgleich immer noch von weit

rcichcndster F olgewirkung, so ist die italicnische Kunst doch nicht mehr wie 

in dcn frUheren Renaissancecpochen die einzig massgebcndc Anregung fUr 

dic RUckkehr zur Antikc in den andercn Landern; denn cs macht sich in 

dies en von jetzt ab, besonders in Frankreich, abgeschcn von den Nach

wirkungen der Gothik, ein selbstst3ndiges Bestrebcn nach einer Reproduktion 

der romischen Antike gcltend. Ueberhaupt ist zu bemerken, dass von der Mitte 

dcs 17. Jahrhundcrts ab nicht nur die politische und littcrarischc, sondern auch 

dic kunstlerische FUhrcrrollc in Europa an Frankrcich Ubergcht. - Das 

italienischc Barocko erhalt in dicser Pcriode scinc Ausprligung hauptslichlich 

durch das Wirken zweier Manncr, Bcrnini's und Borromini's, dic wie im 

Leben fcindlich zu einandcr stehend, so auch in der Kunst Gegensatze inner

halb einer grossen Hauptrichtung darstcllen. Die konscquentestc Weiter

bildung der spezifisch italienischcn Barockformen in der Architektur giebt 

Borromil1i und libt damit auf die Baumeister und sclbst auf die Maler ganz 

Europas cinen langhin erkennbaren Einfluss; wahrend der Stil Bernini's mchr 

mit der kurz nach ihm aufkommenden franzosischen Klassik libereinstimmt. 

Die letztere, wclche den Barockstil im Sinne der sp~itromischen Kunst wciter

fUhrcn, odcr eigentlichcr gesagt, zurlickbilden wollte, suchte deshalb wieder, 

mindestens flir das Aeussere der Bauten, nach antiken Vorbildern. - Beide 

Richtungen, die borromineske und die berninische, gehen in Italien eine Zeit 

lang nebeneinander, bis endli.ch die letztere, durch den von Frankreich ein

dringenden Einfluss unterstlitzt, siegreich blcibt. - In dic nordischen Lander, 

Deutschland und die Niederlande, auch nach Spanien verbreitet sich der 

malerische Barocksti1 des Borromini meist durch die Kirchen- und Kollegiats

bauten des Jesuitenordens und konnte· in diesem Vorkommen allenfalls 

.,Jesuitcnsti1" benannt werden, wenn nicht diese Benennung als eine zu 

einseitige und bcschrankende abge1ehnt werden mUsste; lih111ich wie dies schon 
E BE II. 



484 III. Abschnitt. Italienischer Barockstil zweiler Stuk Das malerische Ideal. 

flir die lesuitenbauten der ersten Entwickclungsstufe des Barockstils des 

Weiteren begrlindet wurde. 

Von der Mitte des 17. lahrhunderts ab werden die Stilbezlige der ver

schiedenen Lander zu einander immer verwickelter. Das Renaissance-Ideal 

hat bereits an treibender Kraft verloren und vermag nicht mehr wie fruher 

die Geister im straffen Zusammenhalt zu fesseln. Es beginnt bereits die Zeit 

der or~lichen Retardationen, der spekulativen Wiederaufnahmen alterer Rich· 

tungen, und die Herrschaft der personlichen, dem Schulgeiste widersprechenden 

Liebhabereien. Alles zusammen giebt die Empfindung, dass die Renaissance

entwickelung ihren Gipfel Uberstiegen hat, und dem folgenden Chaos der 

Stilrichtungen freie Bahn giebt. 

Allerdings machen die oben genannten Hauptmeister, der als Bildhauer 

und Architekt berlihmte Lorenzo Bernini, und der ebenso hervorragende 

Architekt Francesco Borromini, sein Nebenbuhler, noch einmal cine Stilepoche, 

welche sich liber Europa verbreitet; aber doch nur mit einer gewissen Ein

schrankung. Denn das in dieser Zeit bemerkbare Hinschwinden des mittel

aIterlichen Prinzips in den Bauten der nordischen Lander ist mindestens eben

sosehr dem franzosisch - klassischen, als dem italienischen Einflussc zuzu

schreiben. 

An dieser Stelle ware noch beilaufig zu erwahnen, dass die Bauten der 

nordischen Lander, soweit dieselben noch Mischungen der borrominesken Stil

art mit gothischen Formen zeigten, der Uebersichtlichkeit wegen schon im 

vorigen Abschnitte gewissermassen vorgreifend geschildert wurden. In del' 
That macht auch im Norden erst der mit dem Beginne des 18. lahrhunderts 

eintretende vollstandige Sieg der Klassik eine Epoche in del' Kunstgeschichte. 

Weit entschiedener als in del' Architektur bewahrt Italien in der Skulptur 

seine aIte Herrschaft. Die Bildhauerschule des Bernini bleibt unbestrittene 

Meisterin, wenn auch die Franzosen als ausUbende KUnstler das numerische 

Uebergewicht gewinnen. Etwa urn 1700 sind in Rom selbst mehr franzosische 

als italienische Bildhauer beschaftigt. 

Dagegen erwerben in der Malerei die Niederlande und zum Theil auch 

Frankreich seit der Mitte des 17. lahrhunderts eine eigene, unabhangige 

Stellung, die der italienischen Uberlegen ist und auch auf diese zurUckwirkt. 

Der neue italienische Kunststil der zweiten Halfte des 17. und des erst en 

Drittels des 18. lahrhunderts, dessen Schilderung fUr sich den Inhalt dieses 

Abschnittes bilden solI, lasst sich in del' Hauptsache dahin charakterisiren, 

dass der bereits die Malerei der frUheren Periode beherrschende Affekt nun 

erst mit grosstem Nachdruck in die Skulptur und Architektur eindringt und die 

ruhige plastische Schonheit zu Gunsten eines durchweg erstrebten malerischen 
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Eindrucks aufhebt. Indess ist die Einbusse an plastischer Ruhe nicht 

gleichbedeutend mit dem Verluste der MonumentaliHit fUr die Bauten dieser 

Zeit. Die damals schaffenden Arcbitekten verstanden meisterhaft zu konstruiren 

unci wussten bei den schwierigsten Aufgaben die sich aus del' Verkorperung 

ihres extravaganten Ideals ergaben die monumentale Existenzthhigkeit zu sichern. 

Auch bewahrte in Italien die alte SdlUltradition und das Vorbandensein zahl

reicher Hlterer berUhmter Muster vor allzuweit gehenden Verirrungen des Ge

schmacks. Die PalHste Roms aus der zweiten Barockperiode unterscheiden sich 

nUf wenig von den frUher errichteten und ahnlich ist es im Ubrigen Italien. Man 

muss zugeben, dass dieses Land wie kein anderes eine sonst beispiellose gleich

massige Folge der Renaissance-Ueberliefrung an seinen Bauten aufzuweisen hat. 

In der italienischen Skulptur dieser Periode zeigen sich wieder grossere 

Talente als in der frUheren; nur die Malerei selbst, deren Prinzipien doch die 

anderen Kunstz\veige beberrscben, hat merkwUrdigerweise fUr sich abgewirth

schaftet und bringt es kaum noch zurGrUndung einiger neuen Schulen von 

Bedeutung. 

In politischer Beziehung war ltalien im 17. lahrhundert macbtlos. Seit 

clem Beginn der Regentschaft Anna's von Oesterreich in Frankreich, das heisst 

seit def Herrschaft Richelieu's (1624), steht dies Land allcin im Vordergrunde 

der europHischen Bewegungen; und von da ab muss der Beginl1 einer neuen 

Periode in der modern en Staatengeschichte datirt werden. Seit Maria, die 

Wittwe Heinrich's IV., die letzte Mediceerin auf Frankreichs Throne, um 1631 

nach BrUssel zu den Spaniern Hiehen l11usste, ging es auch mit dem politis chen 
und kUnstlerischem EinHusse Italiens in Frankreich zu Ende. - In Italien 

selbst erhob sich erst zu Anfang des 18. lahrhunderts die neue Macht Piemont's. 

Victor Amadeus wurde 1720 der erste Konig von Sardinien unci bewirkte in 

seiner Hauptstadt Turin eine NachblUthe der monumentalen Kunst. 

In der italienischen Litteratur gelangte wahrend des 17. lahrhunderts die 

Oper zur vorwiegenden Ausbildung und fast ausschliesslichen Herrschaft. 

Ottuvio Rinucini und Apostolo Zeno werden durch ihre Operntexte bekannt. 

Die Lyrik findet in Vicenzo da Filicaja (1642-1707) noch einen bedeutenden 

Vertreter. Sein politisches Gedicbt «ltalia, Italia!» ist ein edles Kleinod, bleibt 

aber ohne Nachfolge. Auch andere Gedichte Filicaja's, (.Poesie Toscane», 

entquellen dem Herzen und sind frei von der Nachahmung Petrarca's und 

der Alten. Ein zweiter Lyriker dieser Zeit, Giambattista Zappi (1667-1769), 

verftillt wieder in die gewohnte Verwcichlichung und SUssigkeit. Sonst be

ginnt bereits die Wiederaufnahme alterer Kunstmanieren; Nicolo Fortiguerra 

(1674 - 1735) erinnert in seiner komischen Epopoe «Hicciardetto» an die 

ironische Romantik Ariost's, allcrdings in einem edlen Sinne. 

" 
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a) Architektur. 
Die zweite Stufe des italienischen Barockstils 111 der Architektur klindigt 

sich hauptsachlich durch den starkeren Ausdruck des Lebendigen in den Bau

gliedern selbst an. Die KUnstler konnen sich nach Liieser Richtung hin gar 

nicht genug thun. Das, was frUher die Ornamentik leistete, das verstandliche 

Aussprechen der dynamischen Krafte, soIl nun von den Baugliedern selbst 

vollbracht werden. Ausserdem wollte man in der Baukunst das stimmungs

volle Pathos der damaligen Malerei wiedergeben und jagte damit einem un

erreichbaren Ideale nacho Diese charakteristische Richtung tritt nun im Fort

gange der Zeit immer unverholener zu Tage. Durch die Deckenmalerei mit 

Untensichten war ein neuer Stil in die Malerei eingefLihrt, und die allgemeine 

Anwendung desselben in den Bauten bestimmte dann die Haltung der 

ganzen Innendekoration. Die Malerei selbst hatte sich auf leidenschaftliche 

Bewegung der Figuren, auf die ausserste Darstellung der Affekte geworfen 

und veranlasste die anderen Kunstzweige diese Neuerung bei sich einzufUhren. 

Die Baukunst sucht ihre malerischen Vorbilder in der Bewegung dadurch 

zu erreichen, dass sie die Gliederungen und besonders die Giebel mit 

Brechungen versieht. Bernini und noch mehr Borromini waren Meister in dieser 

neuen Kunst des Ausdrucks. Aber es bleibt nicht bei den Brechungen in der 

Vertikalebene, die Profile schwingen sich endlich nach allen Richtungen. So 
Ubertrieben diese F ormgebung erscheint, so bleibt sie doch innerhalb der 

Grenzen des Kunstmassigen; denn nicht allein geht die Absicht stets auf einen 

rein kunstlerischen Zweck, auf den Ausdruck einer besonderen Stimmung, 

sondern das Gewollte wird auch mit durchaus monumentalen Mitteln erreicht. 

Vielleicht war es gerade der Umstand, dass diese Architekten tUchtige Mathe

matiker und Konstrukteure waren, und deshalb das Bewusstsein hatten, aIle 

Schwierigkeiten mit sicherer Leichtigkeit Uberwinden zu konnen, der sie der 

VerfUhrung aussetzte, zu weit zu gehen und die hohere Forderung der monu

mental en Ruhe hintenanzusetzen. -- FUr diese Epoche der Spatrenaissance ist 

deswegen eine gewisse Parallele mit der Spatgothik nicht abzuweisen; nur 

dient in dem Barocko die Uebertreibung hand'vverklicher Fertigkeit immer 

noch rein kUnstlerischen Absichten, wahrend das Aufzeigen technischer Kunst

stUcke in der Spatgothik oft genug zum Selbstzweck wird. - Mit dem Aus

drucke der baulichen Funktionen ist es der spateren Barockzeit noch weniger 

Ernst, als den frUheren Epochen der Renaissance. Man komponirt auf per

spektivische Wirkung im Grossen hin und dazu ist ein starkes Relief und die 

hierdurch bewirkte Schattenwirkung das hauptsachlichste Erforderniss. Die 
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Dekoration des Innern, besonders in den Kirchen, ergeht sich gleichzeitig in 

kostbaren Materialien und verhilft damit mindestens der farbigen Wirkung 

wieder zu ihrem Rechte. Diese neue Dekorationsart, welche in ihrer engen 

Verbindung mit der Gewolbmalerei in der Antike kein Vorbild findet, bringt 

Pozzo im ersten Viertel des 18. Jahrhunderts in seinem berlihmten zwei

bandigen Werke liber die Perspektive in ein System. 

Die Kirchenfa<;aden als besonders augenfallige Beispiele des Stilwechsels 

zeigen jetzt gleichfalls eine derbere Ausdrucksweise. Aigardi's Fa<;ade von 

S. Ignazio in Rom und Rainaldi's saulenreiche Front von S. Andrea della 

Valle ebenda sind hierflir bezeiehnend, als eine Naehfolge der bereits frliher 

denselben Ton ansehlagenden Fa<;ade von St. Peter. Die Stilveranderung 

aussert sieh in einem markirten Vor- und Rlickwartstreten der einzelnen 

Flaehen, in der starkeren Gliederung und der vielfaehen Brechung der Gesimse. 

An Rainaldi's sehr interessanter Fa<;ade von S. M. in Campitelli hat das untere 

Stockwerk'Saulen und Halbsaulen von vielerlei versehiedenem Range auf ebenso 

vielen Axen. Das Vor- und Rlickwartsbewegen der Mauermassen offenbart 

sieh hier deutlich als Ausdruek der Absicht auf hochste Steigerung der ma

lerisehen Wirkung. Eine prahlerisehe Ausschreitung ist die Fa<;ade von 

S. Vincenzo ed Anastasio bei Fontana Trevi von Mart. Lunghi dem Jlingeren 

mit ihren gegen das Portal hin en echelon aufgestellten Saulen. Um die 

Mitte des 17. Jahrhunderts, mit dem Siege des ausgebildeten Rarockos, tritt 

dann die Vervielfaehung der tragenden Glieder, die Begleitung derselben dureh 

Halbe- oder Viertelnebenpilaster vollstandiger ein. Hierin offenbart sieh ein 

wiehtiges Prinzip des Baroekstils, die Absicht auf seheinbare perspektivisehe 

Vertiefung. Die Biegung der Fa<;aden beruht auf einem nach demselben Ziel 

geriehteten Gedanken, auf dem Streb en nach ebenso seheinbarer Rereicherung 
der Formen; und kann, so verrufen sie auch sein mag, doch ganz wohlthuend 

berlihren, als Gegensatz zu der starren Trockenheit der in der Architektur 

unendlich oft wiederholten graden Linie. Die Riicksicht auf Mannigfaltigkeit 

der perspektivischen Wirkung kommt durch die Kurvaturen vorzliglich zur 

Geltung, denn an gekrlimmten Flaehen zeigen sich die wiederkehrenden Bau

glieder, wie Kapitale, Fenster, Giebel und dergleichen auf denselben Blick 

unter ganz verschiedenen Winkeln. Borromini ist fUr diese 'gesehwungenen 

Fa<;aden der Hauptmeister. Seine kleine Kirche S. Carlo alia quatro Fon

tane (1667) zeigt weder im Aeussern noch im Jnnern gerade Linien, ausser 

den senkrechten. Die Front von S. Marcello ist von Carlo Fontana ahnlieh 

errichtet; S. Luca ist von Pietro da Cortona; und S. Croce, eben falls wie die 

vorigen in Rom, ist erst viel spater, aus dem 18. Jahrhundert, aber in demselben 

Sinne. - Ausser den Biegungen kommen an den Kin:hellfa<;aden noch kUhnere 
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Mittel der Scheinerweiterung vor; so wusste Pietro da Cortona def. kleinen, 

schlecht gelegenen Kirche S. M. della Pace in Rom ein majestatisches Ansehen 

ZLl geben, indem er vor der Fa<;ade eine halbrunde Vorhalle und um die hintere 

Hlilfte der Kirche eine grosse, hohe, dekorirteHalbrundmauer hinstellte, 

deren vordere AbschlUsse durch Zwischenbauten mit der Kirche verbunden 

sind. Das Auge setzt hinter dicser Mauer ein grosseres Gebaude voraus, als 

das wirklich vorhandene. Bernini machtc um die Kirche von Ari.:cia eine 

iihnliche Halbrundmauer und liess diesel be nach hinten hin niedriger werden, 

damit das Auge auf eine grossere Ausdehnung schliessen sollte. Allerdings 

wurde ihm spater scin pcrspektivischer Witz durch eine BrUckc verdorben, von 

welcher gesehen sich der Betrug in der Seitenansicht verrath. Bernini hat noch 

mchr Derartiges geleistet. - Die Seitenfa<;adcn der Kirchen erfahren nur einc 

geringe Ausbildung. - Dagegen wird der Thurmbau ein sehr entwickelter, 

und von Borromini ab, von Uberphantastischer Bildung. Er bant den Thurm 

von S. Agnese an Piazza Navona in Rom mit ovalem Grundplan, den Thurm 

am Kloster der Chiesa nuova mit zwei convexen und zwei con caven Seiten, 

den Thurm der Sapienza mit spiralformigem Oberbau, und vereinigt schliess

lich dies alles im Thurm von S. Andrea della Fratte, ebenfalIs in Rom. -

Der grosste und zugleich hasslichste Barockthurm Italiens befindet sich am 

Sepolcro in Parma. 

1m Innenbau der Kirchen schritt man noch zu viel kuhneren Kombi

nationen fort, als die schon in dcr vorigen Periode angewendeten waren. 

Namentlich fUhrte Borromini Rundraume, runde AbschlUsse mit Halbkuppeln 
und sogar Verbindungen von elliptischcn, halbrunden und irrationell ge

schwungenen Raumen in die Kirchenarchitektur ein. Hiervon sind seine 

Innenraume von S. Carlo alIa quattro fontane und der Sapienza Beispiele; in 

Genua der kleine Kirchenraum von S. Giorgio. Bernini geht nicht so weit; 

seine elliptische Kirche S. Andrea, an Via del Quirinale in Rom, zeigt 

cine deutlich festgehaltene Hauptform, welcher sich die KapelIen gleichmassig 

unterordnen. Ein sehr ansprechendes Inncre zeigt S. Maria in CampitelIe, 

1665 von Rainaldi errichtet, bei der auf cinen Vorderraum in Gestalt eines 

griechischen Kreuzes ein Kuppelraum und eine Chornische folgt. Der perspek

tivische Reiz wird durch vortretende Saulen und die Art der Beleuchtung 

erzielt. - Die Art der Beleuchtung ist jetzt immer ein Akt kunstlerischer 

Ueberlegung und meist glUcklich; sie crzielt durch Oberlicht, welches durch 

die Kuppel oder durch Fenster im Tonnengewolbe des Hauptschiffs eingefUhrt 

wird, in anderen Fallen durch hochangebrachte LUnettenfenster in den Quer

schiffen und Kapellen, eine wunderbare Wirkung. 

1m Ganzen ist der Palastbau we it konservativer und von (len alteren 
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Mustern nicht prinzipiell abweichend; nur an Einzelpartien zeigt sich die 

\Virkung des fortgeschrittenen Barocks. Auch hier, wie bei den Kirchen, 

nimmt das perspektivische Raffinement zu und aussert sich besonders in den 

Hofanlagen. 1m Hofe der Consult a beim Quirinal in Rom, von Fuga, sieht 

man vom Portal aus ein perspektivisches Scheinbild der hinteren Wand des 

Hofes. 1m Pal. Spada in Rom hat Borromini noch einen Saulengang nach 

einem Nebenhofe angelegt, dessen wahre Lange nicht gleich zu errathen ist. 

fill Pal. auf Monte Citorio in Rom von Bernini und Carlo Fontana ist der 

ganze halbrunde Hof mit der Brunnenschaale nur auf den Durchblick aus dem 

Vestibul berechnet. 

In der Ausbildung des Innern sind es besonders die Treppen, welche an 

diesen Effekten theilnehmen. Bernini's Scala regia im Vatikan, mit ihren per

spektivischen Saulenreihen und ihrer kunstreich versteckten Verengerung galt 

als Ideal und ist wirklich eine imposante Leistung auf dem gegebenen geringen 

R,mme. In den Palasten del' neuen Nepotenfamilie Corsini zu Rom von Fuga 

unci zu Florenz sind den Doppeltreppen eigene Gebaudetheile gewidmet. In 
einigen Palasten von Bologna, z. B. im Pal. Fioresi, erblickt man durch eine 

Oeffnung des PIa fonds die hell beleuchtete, in Fresko gemalte Decke cines 

oberen Raums. - Die Sale werden, an Stelle der frUheren Flachdecken, mit 

geschalten Gewolben verse hen und an diese werden die Freskomalereien ver

legt. Die ganzen Wande werden dann mit Tapeten bedeckt, oder mit Pro

spekten bemalt. Das Simswerk der Raume mit seinen Schwingungen und 

Unterbrechungen, ebenso die aus ihrem Laub- und Cartouschenwerk hervor

kommenden Stuckofiguren werden mit in die am GewoIbe gemalte Handlung 

hineingezogen. Weit das bedeutendste dieser Art sind die Decken von Pietro 

da Cortona in den Salen des Pal. Pitti in Florenz. 
Als im Allgemeinen wichtig ist die Grossartigkeit der Baugesinnung der 

damaligen Zeit hervorzuheben und ein tiefgehendes, in allen Standen lebendiges 

Kunstgeflihl. VieUeicht hat niemals eine andere Zeit so sehr fUr die gute Wahl 

des Bauplatzes Sorge getragen; Uberhaupt fUr aUes das, was den Bauten ihre 

Wirkung sichern konnte. Man war auch deshalb after glUcklich in die Dispo

sition grosser offentlicher Bauanlagen. Die 1707 erbaute Ripetta in Rom ist von 

ausserordentlich malerischer Wirkung, die Treppe vom spanischen Platze nach 

Trinita de' Monti in Rom, 1721-1725 von Specchi und de Sanctis angelegt, 

ist ein anderes sprechendes Beispiel dieser Art. Die Losung ahnlicher Auf

gaben dUrfte in einer strenger gliedernden Zeit nicht so gut gelungen sein. 

Auch die Anlage der Fontanen ist in diesem Sinne erwahnenswerth; so ist 

die Fontana di Trevi von Niccolo Salvi das Muster einer gelungenen male

rischen und das Wasser aIs Hauptsache zur Geltung bringenden Anlage. 
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Mit dem allgemeinen Kunstsinne der Zeit im Zusammenhange steht die 

bevorzugte soziale Stellung, welche man damals den Klinstlern einraumte. 

Vielleicht ist nie wieder ein Klinstler von Konigen und Flirsten so auf dem 

Fusse der Gleichheit behandelt, wie es Bernini geschah, des sen Reise nach 

Frankreich dem Triumphzuge eines Eroberers glich. 

Giovanni Lorenzo Bernini, geboren zu Neapel 1598, gestorben zu 

Rom 1680, Maler, Bildhauer und Architekt, am vorzliglichsten als Bildhauer, 

seit Michelangelo das grosste wieder auftauchende Talent, hat am meisten dazu 

Fig. lSI. Pal. Barberini in Rom. Theil der Hauptfa9ade. 

beigetragen die neue Stilepoche herbeizuflihren. Sein Vater Pietro Bernini 

stammte aus Toskana, war spater als Bildhauer in Neapel thatig und wurde 

von Paul V. nach Rom berufen, urn die Paulinische Kapelle in S. Maria 

Maggiore zu dekoriren. Bei dieser Gelegenheit brachte er den jungenLorenzo, 
der als Kind schon Talent zur Bildhauerei zeigte, mit nach Rom. 

Der Kardinal Francesco Barberini wurde der anfangliche Gonner des 

Lorenzo Bernini und beauftragte ihn mit einem Theil der Bauarbeiten am 

Pal. Barberini, an der nordlichen Spitze des Quirinals belegen, und einer 

der bedeutendsten Roms. Der Bau war gegen 1624 nach den Planen Carlo 

Maderna's begonnen, aber dieser starb schon 1629 und scheint von Anfang 
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an durch seinen Schiller und Verwandten Borromini unterstilzt worden zu 

sem. Der Kardinal setzte diesem noch Bernini zur Seite und gab jedem 

emen Theil, den hinteren Theil an Borromini, den Vordertheil mit der Haupt

fa~ade an Bernini (Fig. 151). - Die anscheinende ZurLicksetzung, \Ye1che 

'. '. 
/ 

/ '\ 

Fig. 152. Pal. Bnrberini. Grllildriss. 

Rorromini erfuhr, gab die Veranlassung zu der zwischen beiden Architekten 

ausbrechenden F eindschaft. Borromini in seiner leidenschaftlichen Verbitterung 

endete d urch Selbstmord, er durchbohrte sich wenige Jahre spater mit seinem 

Degen. - Die Anlage der grossartigen Doppelhalle mit dem halbkreisfOrmig 

anschliessencien Vestibul kommt wahl noch auf Rechnung Maderna's (Fig. 152). 



492 III. Abschnitt. Italienischer Barockstil zweiter Stufe. Innenausstattung von St. Peter. 

Die Architektur der Fa<;ade ist einfach, nur im oberen Stockwerke des Mittcl

baues zeigen sich Spuren barocker Detaillirung (Qu. LetarollIly, pI. 18! u. fl.) 

Die berUhmte ovale Treppe ist von Borromini. 

Papst Urban VIII. (Barberini) ernannte 1629 Bernini zum Baumeister der 

St. Peterskirche. Der Hauptbau selbst war vollendet, aber nicht die innere Aus

stattung. Der Baldachin Uber dem Hauptahar unter der grossen Kuppel 

war hier das zuerst in Angriff genommene Werk (Qu. Gailbaband, Heft 66 

und Letaroully, Ie Vatican). Leider wurde der neue Hochaltar aus der Bronze 

von dem Portikus des Pantheons gegossen. Man hat Bernini oft wegen der 

phantastischen Form des Baldachins und besonders wegen der gewundenen 

Saulen getadeIt, aber wenigstens fLir letztere war ein aItes Motiv vorhanden; 

denn der aIte HochaItar hatte zwalf eben falls gewundene Marmorsliulen, die 

Kaiser Constantin aus Griechenland bezogen haben soIl, oder welche doch 

mindestens aus dem 8. Jahrhundert stammten. Eine andere Arbeit Bernini's in 

St. Peter ist die Dekoration der Kuppelpfeiler mit Nischen zur Aufnahme von 

tfeiligenfiguren. Hierbei vvurden die gewundenen Saulen benutzt, welche frLiher 

die Chorschranken der alten St. Petersbasilika gebildet hatten. Ein brol1zenes 

Gehause fUr den alten halzernen mit Elfenbein ausgelegten Bischofsstuhl, der 

schon in der Apsis der constantinischen Basilika gestanden hatte, wurde aus

gefUhrt und gab Veranlassung zu jener grossen Dekoration, die einen Theil 

der Chorwand vom Fusse bis zum Kranzgesimse deckt. 

Urban VIII. wendete sich dann der VervoHsttindigung des Aeusseren von 

St. Peter zu. Die von Maderna begonnenen GlockenthUrme zu Seiten der 
Vorhalle solIten vollendet werden, aber der links vorhandene Thurmunterbau 

hatte schon Risse. Indess machte Bernini einen neuen Entwurf und fing an 

den links belegenen Glockenthurm auszufUhren, als kaum zwei Stockwerke 

errichtet waren, wurden die Risse sttirker und der Bau musste eingestellt 

werden. Bernini wurde beim Papste verdachtigt und zwar soIl Borromini 

~ein heftigster Anklager gewesen sein. DarUber starb Papst Urban VIII., 

um 1644, und unter seinem Nachfolger Innocenz X. verlor Bernini die 

papstliche Gunst ganz und wurde durch Borromini als Baumeister von 

St. Peter ersetzt. 1m Jahre 1647 wurde der angefangene Glockenthurm ab

gebrochen und seitdem die Errichtung von solchen ganz aufgegeben. 

Unter Papst Alexander VII. (Chigi) kam Bernini wieder in seine frUhere 

SteHung und erhieIt den Auftrag die Piazza di S. Pietro zu gestalten, nachdem 

er bereits 1655 die mittleren sehr niedrigen Stufen der gross en zur Vorhalle 

fUhrenden Treppe hinzugefUgt hatte. Die \yeltbekannte, im Grundriss ellip

ischenKolonnaden von St. Peter, welche durch pilastergeschmUckte Gallerien. 

mit der Vorhalle in Verbiridung treten, bilden das architektonische Hauptwerk 
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Bernini's (Fig. 153). 1m Jahre 1667 wurde der Grundstein gelegt und rasch erhoben 

sich diese mit Recht berUhmten Portiken, in denen der echte Geist des Barock

stils, die auf perspektivische Scheinerweiterung gerichtete Absicht, eine glUe\;:

liche und vollstandig befriedigende Anwendung gefunden hat. (Qu. Gailha

band, Heft (6). Dieser Bau schliesst endlich die lange Reihe der Arbeiten an 

der St. Peterskirche. - Die grosse Treppe, welche aus der Vorhalle von 

St. Peter in die Sala regia des Vatikans fUhrt, ebenfalls mit dem perspektivi·· 

• 
J 

Fig. 153. Kolonnadcn von St. Peter in Rom. Grllndriss. 

schen Scheineftekt einer Verengerung 11ach Oben hin, ist eine andere berUhmte 

architektonische Leistung Bernini's. 

Derselbe Meister lieferte die Zeichnungen zu der Kapelle Cornaro 

in der Kirche della Vittoria in Rom. - Die Chiesa di S. Bibiana, an der 

Via eli S. Bibiana, wurde an Stelle einer alten Kirche urn 1625 unter Leitung 

des Bernini umgebaut, der eine Fa<;ade nach seinem Entwurfe hinzuftigte 

(Qu. Letaroully III, pl. Z6I). Die Kirche S. Andrea auf Monte cavallo fUr das 

Noviziat der Jesuiten, mit malerischer Fa<;ade, ovaler Kuppel und luxurios ausge

stattetem Innern, von demselben errichtet. - Ebenfalls von ihm, die K up p el

kirche zu Ariccia, von grossartiger Wirkung; eins seiner besten Werke. 

An den beiden kleinen Kirchen am Eingange der Via del Corw von del" 
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Piazza del Popolo in Rom, S. Maria Santo und S. Maria di Miracoli, hat 

Bernini Antheil. Die erstere ist elliptisch, die andere rund, beide von Rainaldi 

1662 begonnen und durch Bernini und Carlo Fontana beendet (Qu. Leta

roully III, pI. 233). Urn 1660 die Vergrosserung des Hospitals S. Spirito in Rom 

und der Bau der Fa~ade desselben durch Bernini (Qu. Letaroully III, pI. 256). 

Zu dem Pal. S. S. Apostoli, welcher von Maderna herrUhrt und spLiter 

dem Herzog von Bracciano gehorte, baute Bernini die Fa~ade. - Von ihm 

ist der Palast auf dem Monte Citorio fUr den Prinzen Ludovisi errichtet, 

spater von Innocenz XII. zum Justizpalaste bestimmt, und das Collegium da 

Propaganda Fide. - Eine Partie des Pal. Doria Panfili, an Via del Corso in 

Rom, nach dem Platze des Collegio Romano hin, wird dem Bernini zu

geschrieben und zeigt wenigstens kenntlich seine Manier. 

Der Ruhm Bernini's war am hochsten gestiegen, als er 1664 von Colbert 

mit dem Projekte zum Weiterbau des Pariser Louvre beauftragt, im darauf 

folgenden Jahre vom Konige Louis XIV. selbst eingeladen wurde nach Paris 

zu kommen. Bernini's Reise, die er in Begleitung seines zweiten Sohnes und 

zweier SchUler, der Architekten Mattia Rossi und Giulio Cesare unternahm, 

glich einem Triumphzuge. Er fertigte in Paris ein Modell fUr die Vereinigung 

des Louvre mit den Tuilerien, aber sein Projekt kam nicht zur AusfUhrung. 

Der Franzose Perrault besiegte ihn und dies kann als ein Zeichen gelten, dass 

Frankreich in Sachen der Kunst fortan nicht langer von Italien abhangig 

sein, sondern seine eigenen Wege gehen wollte. 

Francesco Borromini, der zweite grosse romische Architekt dieser 
Zeit, geboren zu Bissano bei Como 1599, gestorben in Rom 1667, war der Sohn 

eines Architekten und wurde in seiner frUhsten Jugend nach Mailand geschickt, 

urn die Bildhauerkunst zu erlernen. 1m Alter von sechzehn Jahren kam er nach 

Rom und wurde als Marmorarbeiter beschaftigt. Sein Verwandter Carlo Maderna 

liess ihn unterrichten, nahm ihn in sein Atelier und machte ihn schliesslich zu 

seinem Faktotum. Spater, als selbstst3ndiger Architekt, verfolgte Borromini 

sein eigenes Ideal, das er mit Leidenschaft und Begeisterung zu verwirklichen 

trachtete. Die Elemente seines Stils, die durchschnittenen Giebel, die aufgerollten 

Gesimse, die Cartouschen und Anderes hat er nicht erfunden, er hat nur einen 

eigenthUmlichen Gebrauch davon gemacht. Dazu kam noch, als Eigenes, seine 

Vorliebe fUr die Anwendung gekrUmmter Flachen; aber besonders durch diesen 

Zug traf er ganz mit dem aufs Malerische gerichteten Sinne der Zeit zu

sammen. In der That bilden die Bauten des Borromini den gelungensten 

Ausdruck des damals herrschenden Kunstideals und dieser Umstand erklart 

ihre ganz ungemeine, tiefe und nachhaltige Wirkung auf die Architektur 

ltaliens und aller Ubrigen Lander. - Ueberdem kann man Borromini 



Fig. '54. Ovale Treppe im Pal. Barberini (n. Letaroully) 
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das Zeugniss nicht versagen, dass er es als echter Klinstler verstanden hat, 

seinen Ideen reale Existenz zu gebcn, er konstruirt ebenso solide, wic er kuhn 

und phantasievoll erfindet. - Seine Nebenbuhlerschaft mit Bcrnini verdarb ihm 

das Leben; er musste einen Bau zum Theil an den letzteren abtreten, wurde 

darUber hypochondrisch und Wdtete sich selbst. 

An diesem Bau - es war der schon erwahnte Pal. Barberini in Rom -

tiel Borromini die Fa\ade hinter der Reitbahn zu und die Errichtung der 

schonen ovalen Treppe mit der hohlen von Doppelsaulen getragenen Spindel 

(Qu. Letaroully, pI. 184). Aehnliche Spiraltreppen waren zwar schon fruher 

von Bramante im Vatikan, von Vignola in Caprarola, von Martino Lunghi im 

Pal. Borghese ausgefUhrt, aber Borromini's Treppe ist die grossartigste und 

zugleich einfach korrekteste in den Details (Fig. 154). - Pal. Giustiani in Rom, 

gegen 1600 von Giovanni Fontana begonnen, wurde durch Borromini vollendet. 

Nach dem Tode Maderna's (1629) wurde Borromini, unter Bernini's Ober

leitung an der St. Peterskirche angestellt; aber es erhoben sich bald Zwistigkeiten 

zwischen beiden Nebenbuhlern, weIche die Entlassung Borromini's herbeifUhrten. 

Erst unter Innocenz V. scit 1644, als Bernini die plipstliche Gunst verloren hatte, 

trat Borromini an St. Peter in dessen Stelle, liess 1647 den halbfertigen Glocken

Thurm abtragen und setzte die innere AusschmUckung fort. Die Pfeiler des 

Schiffs wurdcn mit kostbaren Marmorarten bekleidet und mit Medaillons, die von 

EngeIfiguren getragen werden, geschmUckt, die Altare wurden mit Saulen und 

Reliefs dekorirt. Bei diesen Arbeiten war auch der Bildhauer Aigardi be

theiligt. Eine Hauptarbeit Borromini's ist die Neudekoration der Basilika 

S. Giovanni in Laterano in Rom, weIche sechs Jahre bis 1650 dauertc. 

Innocenz X. dachte daran, die Kirche ganz neu zu bauen, nur der Respekt vor 

einem Werke der constantinischen Zeit hielt ihn davon abo Borromini ver

wandelte die Saulen der alten Basilika in Pfeiler und veranderte das ganze 

Dekorationssystem dcs Innern, nur die unter Paul IV. neue hergestellte Decke 

blieb (Qu. Letaroully II, pI. 223): Um 1663 ordnete Alexander VII. die Restau

ration der Apside der Basilika an, und unter Clemens XI. wurde fUr dieselbe 

eine Anzahl Statuen beschafft. 

Urban VIII. Ubertrug die Arbeiten an der Sapienza dem Borromini. 

Derselbe beendigte die nordliche Fa<;ade und baute die Kirche S. I v 0 all a 

Sap i e nza mit den schneckenfOrmigen GlockenthUrmen. FUr die Kirche 

wollte Borromini im Grundplan, wie man sagt, das Wappen des Papstes, 

einen Bienenkorb, nachahmen und verfiel mit dieser ganz unkunstlerischen 

Idee in eine bedeutende Abirrung yom eigentlichen Wesen der Baukunst 

(Qu. Letaroully I, pI. 70). - Die Kirche S. Agnese und das Collegio 

Innocenziano ist gegen 1950 unter Innocenz X. durch Rainaldi angefangen. 
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Dieser brachtc das Innere der Kirche bis zum Gebalk der grossen Ordnung; 

Borromini wurde sein Nachfolger und . dekorirte dic Kircht.\ crbaute die 

Kuppel und die Hauptfa<,:ade mit dcn beiden GlockenthUrmen, cndlich auch 

das kleine Collegiat und die Sakristei. Die Fa<,:ade der Kirche zeigt gekrummte 

Flachen zum Anschluss an die GlockenthUrme, ist aber gut entworfen, mit 

reicher Phantasie und tLichtigem Konnen. 

beiten des Meisters (Qu. Letaroully II, 

Es ist eine der geistreichsten Ar-

pI. 177). - Der Glockenthurm der 

Kirche S. Andrea delle Fratte ist um 1650 

von Borromini begonnen , aber nicht 

ganz vollendet. 

Weitere Arbeiten desselben Mei

sters: Das Kloster di San Philippo 

de Neri, das zugehorige Oratorium und 

die Fat,:ade desselben, die Kirche des 

Collegiums della Propaganda, der Pal. 

Falconieri in seiner Wiederherstellung, 

der Pal. della Rufina zu Frascati, der Pa

last des Prinzen Scarolino bei der Fon

tana di Trevi, die Fa<,:ade des Palasts 

Pamphili - Doria, die kleine Kolonnade 

im Garten an Pal. Spada, die Kirche 

der sieben Schmerzen zu S. Pietro 

in Montorio, deren Fat,:ade nicht voll

sHindig von ihm ausgefUhrt ist. - Die 

Kirche S. Carlo aIle quattre FOl1-

tane zu Rom mit der geschwungenen 

Fat,:ade und dem ovalen Innern ist 

besonders bezeichnend fUr den Stil des 

Borromini, denn ausser den senk

Fig. '55. Front der Kirchc S.Carlu aUe qllallre 
l~'ontanc . ROin. 

rechten sind hier alle geraden Linien vermieden (Fig. 155). 

Die Anzahl der romischen Architekten, welche mehr oder weniger der 

von Bernini und Borromini angegebenen Stilisirung folgen, ist sehr bedeu

tend, unter denselben finden sich Bildhauer und besonders Maler von Be

deutung, welche letztere das ohnehin schon malerische Geprage der Barock

architektur noch mehr verstarken. Zu diesen gehoren: die Ma ler, Domenico 

Zampieri, genanl1t Domenichino (1581-1641 ), aus Bologna und vor allen 

Pietro Berettini da Cortona (1596-1669) aus Cortona in Toskana, dann der 

Bildhauer Alessandro Algardi (1602-1654) aus Bologna. 
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Die lesuitenkin:he S. Ig nazio in Rom, durch dcn Kardinal-Vizekanzler 

Ludovico Ludovisi um 1626 gegrUndet, war 1650 noch nicht vollendet, wurdc 

aber dem Gebrauche Ubergeben. Erst 1685 wurdc der Bau ganz zu Endc 

gefUhrt. Domenichino hatte zwei Projekte gemacht, die nicht ohnc Weitcres 

zur Ausflihrung kamen. Der lesuitenpatcr Orazio Grassi kombinirtc 

beide EntwUrfe zu einem dritten, welcher cndlich Verwirklichung t~l11d. Der 

Grundriss von S. Ignazio, in Form eines lateinischen Kreuzcs, crinncrt an 

del Gesu; dic Ausbildung des Inncrn erfolgte in der Weise des Borromini. 

Dic Kuppel bildet cin Oval, ist aber im Ganzen ruhiger, auf dcn Stil Vignola's 

zurUckgchend. Die Hauptfa~ade, vielleicht erst nach dcm Tode Grassi's von 

Aigardi gegen 1640 entworfen und ausgefUhrt, folgt den Arbeiten della Porta's 

und weicht wesentlich von der Fassung des Innern ab. BerUhmt ist die 

Innendekoration der Kirche; besonders sind die Kapellen an den Endcn des 

Querschiffs von einer bedeutenden Pracht, antikc und moderne Marmorarten 

und vergoldete Bronzcn sind hicr mit Verschwendung verwendct. Dic Kuppel 

und das Gewolbe des Mittelschiffs sind splitcr von PozZQ mit seinen perspek

tivischen Malereicn bcdeckt (Qu. Gailhabaud, Heft 74 und 75 und Lctaroully II, 

pI. 173). 
Ebcnfalls von Aigardi erbaut, dic elegante V ill a Pan fili odcr di Bcl

respiro bci Rom, vor der Porta San Pancrazio. Gegen 1644 fUr den Kardinal 

Camillo P::,lItili errichtet, bcrUhmt wcgen der malcrischcn Anorclnung ihrer 

Massen, die symmetrisch sind, ohne monoton zu wcrden und durch die Stuck

vcrzicrungen des Innern, welchc vermuthlich von Giov. Francesco Gri

maleE, genannt il Bolognese, gearbeitet sind. Die Fa~ade mit gekuppcltcn 

Pilastern, :lurchgekropften Gebalken und Gesimsen ist ganz frei von barockcm 

Detail und endet mit Terrassendachcrn. Bewundcrungswurdig ist der Garten 

der Villa mit seinem Uebergange aus del' architektonischen Rcgelmassigkeit 

zur freien Natur (Qu. Percier et Fontaine, Choix etc.). - Zum Hochaltar dcr 

Kirche di S. Nicola de' Tolentini gab Aigardi die Zeichnungen. 

Pietro Berettini da Cortona, dessen Hauptanspruch auf Nachruhm 

auf seiner malerischen Wirksamkeit beruht, war auch Architekt und vor allem 

grosser Dekorator. An der schonen von Onorio und Martino Lunghi erbauten 

Kirche S. Carlo, an Via del Corso, fuhrtc Pietro da Cortona das Kreuz

schiff, dic Tribuna und die Kuppel aus und dekorirte das Innerc (Qu. Leta

roully II pI. 222). Die Fa~ade ist spater. - Die Villa Sacchetti am Montc 

Mario bei Rom, von ihm um 1626 fUr den Kardinal Sacchetti erbaut. Dieselbe 

bildet nur ein Kasino von wenigen Raumen und ist unvollendet geblieben 

Fig. 156). In der Hauptfa~ade findet sich als Mitteleingang eine grosse halb

kreisfOrmig-e Nischc; dic FIugcl, cin Stock hoch, habcn Tcrrassendacher und sind 
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111 leichter Kurve nach vorn bewegt (Fig. 157). Das Ganze, jetzt Ruine, ist 

mit der vorgelegten Terrasse und dem unteren Wasserbassin von grossem 

malerischen Reiz (Qu. Percier et Fontaine, Choix etc.). - Der zweite Altar des 

heiligen Franciscus Xaverius in der Kirche del Gesu zu Rom, von Pietro da 

Cortona komponirt, mit der Apotheose des grossen Missionars Indiens in der 

Mitte des durchschnittenen Giebels (Qu. Gailhabaud, Heft 74 u. 75)~ Pietro's 

bestes \Verk in Rom ist die Kirche S. Maria delle Pace, die er 1660 unter 

., .... ... 
-". 

..I 
( .... 

Fig. '56. Villa Sacchetti. Grundriss (n. Percier und Fontaine). 

Alexander VII. in mchreren Theilen liberarbeitete und mit einer neuen Fa<;ade 

versah. Diese macht j~ldess eine theatralische Wirkung und verrath die Hand 

eines MaIers; allerdings erwuchs dem Picto eine Schwierigkeit aus der vorgc

schriebenen Benutzung der aIten Fundamente des Baccio Pintelli. Die innere 

Dekoration von demselben lasst zu sehr die verschiedenen Epochen bemerken, 

aus denen sie herrlihrt (Qu. Letaroully I, pI. 63). ~ Das Portail der Kirchc 

S. Maria in Via lata betrachtete Pietro da Cortona selbst als sein MeisterstUck. 

-Die Kirche S.Luca ist ganz von ihm erbaut.- In der Kirche S. Martino a' Monti 

auf dem Esquilin gehort ihm def Hauptaltar und die Dekoration der Unter

kirche, Ietztere von sehr reicher theatralischer Wirkung (Qu. Letaroully III, pI. 252). 
EnE II. 
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Del' Architekt Giovanni Battista Soria (1581-1651), in Rom geboren, 

baut die Fas:ade an del' urn 1612 durch Rosati begonnenen Kirche S. Carlo 

a' Catinari (Qu. Letaroully III, pI. 350). - Derselbe Soria baut die Fas:ade 

und die Portike del' Kirche S. Grisogno, letztere mit vier doris chen SUulen 

von rothem Granit (Qu. Letaroully III, pI. 343). - In S. Gregorio magna auf 

Monte Celio errichtet Soria urn 1663 das Arium und die Fas:ade del' Kirche. 

Carlo Rainaldi, urn Ibl I in Rom geboren, hat die beiden schon er

wUhnten Kirchen S. Maria di Monte Santo und S. Maria dc' mira coli an der 

Piazza del popolo erbaut, welcbe spUter von Bernini und Carlo Fontana be

endet wurden. Dieselben sind etwa 1662 begonnen (Qu. Letaroully III, pI. 233). 

- An der Kirche S. Maria della Valle errichtete Rainaldi gegen 1670 die 

Fas:ade, eine del' prachtigsten Roms (Qu. Letaroully III, pI. 278). - In del' 

Basilika S. Maria Maggiore liess Clemens X. von Rainaldi ein Grabmal fUr 

Clemens IX. erbauen, und 1672 wurde von ihm die hintere Fas:ade der Kirche 

fortgesetzt, welche von Flaminio Ponzio unvollendet hinterlassen war, aber 

die Arbeit Rainaldi's war nur die Wiederholung der alten Disposition (Qu. 

Letaroully III, pI. 304). 

Urn 1640 wurde die Kirche Gesu e Maria, an der Via del Corso, durch 

Carlo Milanese erbaut und im Innern sehr reich dekorirt (Qu. Letaroully III, 

pI. 26 I). - Die Kirche S. Lorenzo in Piscibus wurde 1659 neu konstruirt 

durch Francesco Massari filr die Familien der Cesi, Herzoge von Aqua

sparta. Unter dem Pontifikate Clemens XII. fanden noch einige Verschone

rungen der Fas:ade derselben Kirche statt, nach den Zeichnungen des Navone 

(Qu. Letaroully I, pI. 97). - Die Kirche S. Martino a' Monti auf dem 

Esquilin, eine der schonsten Roms, wurde 1650 durch den Architekten und Maler 

Filippo Gagliardi neu erbaut. Sie ist dreischiffig und durch korinthische 

SUulen getheilt, welche von der Villa Hadrian's bei Tivoli stammen. Die 

Fresken der Seitenscbiffe sind von Gasparo Poussin, die Figuren von anderer 

Hand (Qu. Letaroully, pI. 252). - Als romische Architekten dieser Zeit werden 

noch genannt: Paolo Marucelli aus Rom, arbeitet urn 1642, Antonio Cas ani 

urn 1625, Vincenzo della Greca urn 1630, Felice della Greca urn 1630, Basilio 

und Plautilla Bricci aus Rom urn 1650, Martino Lunghi del' JUngere aus 

Rom 1605-1656. 

Der Florentiner Luigi Arrigucci fUhrt gegen 1634, unter Papst 

Urban VIII., den ganzlichen Neubau der Kirche S. S. Cosmo e Damiano auf 

dem Campo Vacino aus. Die Rotunde, welche als Vestibul dient, solI indess 

ein Theil eines antiken Monuments sein. Auf dem Pflaster del' Rotunde befand 

sich der aus der Epoche des Septimius Severus herrUhrende Plan des anti ken 

Roms. Derselbe ist beute an der Treppe angebracht, welcbe zum kapitolinischen 
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Museum flihrt. Die Rotunde und den alten Theil der Abside behielt Arrigucci 

bei, das Uebrige wurde erneuert (Qu. Letaroully III, pI. 273). - 'Die Villa 

Barberini im vatikanischen Viertel um 1626 flir Taddeo Barberini erbaut, ver

muthlich von Arrigucci und Domenico Castelli, ist mehr ein Stadtpalais in 

Garten belegen, als eine Villa (Qu. PelTier et Fontaine, Choix etc.) 

Carlo Fontana, geboren in Bruciato bci Como (1634-1714), beendetc 

gemeinschaftlich mit Bernini die beiden schon erwahnten Kirchen an der 

Piazza del popolo, am Eingange der Via del corso. - An der alten Basilika 

S. Maria in Trastevere liess Clemens XI. die jetzige Portike der Fa~ade um 

1702 durch Carlo Fontana hinzufligen. 

Giov. Antonio de Rossi, aus Brembato bei Bergamo (1616-1695), 

war ein vielbeschaftigter Architekt. Der Pal. Altieri, an Via del Gesu, einer 

der grossten und prachtigsten Roms ist von ihm gegen 1674 flir den Kardinal 

Giov. Battista Altieri erbaut, und unter Clemens X., durch den Kardinal Paluzzo 

Altieri vollendet. Die grosse Treppe des Palasts verdient besondere Aufmerk

samkeit; bei der Endigung derselben im ersten Stock befinden sich Austritt, 

Vestibul und Salon auf derselben Axe (Qu. Letaroully I, pI. 67). - Die Villa 

Altieri in Rom, Strada Felice, von demselben Architekten. Zwei halbkreis

fOrmige Treppen, geschmlickt mit Fontanen, flihren hier zu der offenen Ein

trittsloge; die sehr einfachen Fa~aden sind durch Lisenen gegliedert, liber dem 

Hauptgesims ist eine Attika und liber der Mitte der Fa~ade eine Loggia im 

Dache (Qu. Percier et Fontaine, Choix etc.). - Pal. Astalli, Via d'Ara Coeli, 

von Giov. Ant. de Rossi, vermuthlich am Ende des 17. Jahrhunderts erbaut, 
hat wieder eine wegen der Leichtigkeit ihrer Konstruktion bemerkenswerthe 

Treppe (Qu. Letaroully I, pI. 40). - Pal. d' Aste, Piazza di Venezia, gehorte den 

Aste und Rinuccini von Florenz und kam spater an Madame Lactitia Bona
parte; Giov. Ant. de Rossi war der Architekt (Qu. Letaroully I, pI. III). -

Die Fa~ade und die Dekoration des Innern der Kirche S. Silvestro in Capite, 

am Ende des 17. Jahrhunderts, durch denselben Architekten ausgeflihrt (Qu. Le

taroully III, pI. 279). Ebenfalls von ihm, der Wiederaufbau der Kirche S. Maria 

in Campo Marzo, im lezten Viertel des 17. Jahrhunderts; der Hauptaltar der

selben mit Malereien von Pozzo (Qu. Letaroully III, pI. 279). - Pal. Colonna 

di Sonnino, Via di Torre Argentina, von Giov. Antonio de Rossi gegen 1680 

erbaut, verdient eine besondere Beachtung wegen der wieder einmal mit 

Sgraffitomalereien versehenen Fa~ade und der Fresken des Hofs (Qu. Leta

roully III, pI. 314). - Endlich, Pal. Mutti Bussi, Piazza d'Ara Coeli auf einem 

sehr beschrankten Bauplatze mit Geschick erbaut (Qu. Letaroully III, pI. 342). 

Mattia de Rossi, aus Rom (1637-1695), der Lieblingsschliler Bernini's der 

denselben auf der bekannten Reise nach Frankreich begleitete, erbaute den Pal. 
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M u ti Pa pazurri, Piazza della Pilota belegen. Der Plan ist unregelmassig, weil 

altc Fundamente benutzt werden mussten, aber die Fa~ade hat gute Verhaltnisse 

(Qu. Letaroully I, pI. 8). - Pal. Doria-Pantili, Via del Corso, gegen I(jgo von 

Val vasori errichtet, wenigstens die Fa~ade nach dem Collegium Romanum 

zu. Ein spaterer Anbau, nach dem Pal. di Venezia, von den Architekten 

Paolo Amali (Qu. Letaroully I, pI. 58). - Zu der Kirche S. Carlo, Via del 

Corso, liess KardinalOmodei, gegen 16go, ein Fa~adenprojekt von Carlo Rai

naldi bearbeiten, verwarf dasselbe indess und liess ein neues Projekt von 

Giov. Battista Menicucci ausftihren, unter Assistenz des Frater Kapuziner 

Maria da Canepino. Die Fa~ade ist nicht zu loben (Qu. Letaroully II, pI. 222). 

Von 1715 ab erfolgte die Umwandlung der Basilika S. Maria in Cos

medin im Barockstil nach dcn Zeichnungen des Giuseppe Sardi, untcr dem 

Pontifikate Clemens' IX. und auf Kosten des Kardinals Albani. Das unterc 

Stockwerk der Fa~ade erhielt nun Arkaden, tiber denen sich in der Mitte cin 

Gicbel erhebt. Eine Attika stellt sodann die horizontale Linie wieder her, 

liber der die westliche Wand des Mittelschifls aufsteigt mit rechts und links 

anlehnenden breiten Konsolen, welche die Dachneigung der Seitenschiffe be

gleiten. Die Arbeit wurde bis 1718 vollendet; der Chor ist dann spater vom 

Ritter Tommaso Mattei erbaut (Qu. Letaroully J, pI. 68). - Die alte Kirche 

S. Maria in Monticelli erlitt gegen 1710 unter Clemens XI. durch Matteo 

Sassi bedeutende Veranderungen, ist aber sonst nicht besonders bemerkens

wcrth (Qu. Letaroully II, pI. 150). - Die Kirche S. S. Apostoli ist in den 

Jahren 1702-1724 unter Clemens XI. und Bcnedict XIII. durch Francesco 

Fontana ganz erneuert (Qu. Letaroully II, pI. 167). - An der Basilika 

S. Maria in Trastevere liess Clemens XI. urn 1702 die jetzige Fa~ade nach 

den Zeichnungen des Carlo Stefano Fontana hinzuftigen (Qu. Leta
roully III, pI. 327). - Ein interessanter Bau, im malerischen Sinne dieser 

Spatzeit, ist die Ri petta, unter Clemens XI. durch Allessandro Specch i 

unterstlitzt von Giov. Fontana, ausgeftihrt (Qu. Letaroully III, pI. 349). -

Die spanische Treppe, 1721-1725 von Specchi und de Sanctis angelegt, 

ist ein anderes Beispiel einer grossartigen Treppenanlage. 

Andere romische Architekten dieser Zeit: Carlo Quadri aus Rom um 

16g5, Carlo Francesco Bizaccherie urn 1700, Giov. Battista Contini urn 1705, 

Antonio Canevari aus Rom, geboren 1681. 

Hier ist eine Bemerkung nicht zu unterdrticken: Die bekannte Samm

lung der Aufnahmen romischer Gebaude durch Letaroully in drei Banden, 

umfasst ausser der altchris.tlichen Zeit auch so ziemlich den ganzen Verlauf 

dcr Renaissance; aber bei einer schnellen Uebersicht des Mitgetheilten ist von 

dem zeitlich so wei ten Aneinanderliegen des Einzelnen, wenigstens was die 
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Renaissancebauwerke anbelangt, kaum etwas zu bemerken. Dieser Eindruck 

einer gleichfOrmigen romischen Kunstentwickelung wird allerdings durch den 

Umstand verstarkt, dass Letaroully die extremsten Beispiele der borrominesken 

Zeit Ubergingj aber immerhin ist eine solche reine Folge der Renaissance

Ueberlieferungen, wie sie sich an den romischen Bauten durch drei Jahr

hunderte darstellt, beispiellos und an keinem anderen Orte wiederzufinden. 

Die Anfange des Barockstils in Florenz waren lebhaft, fanden aber da

selbst keine besondere Nachfolge. In der Hauptsache blieb hier alles stehen, 

wie es die grosse Zeit der Hochrenaissance hinterlassen hatte, woran auch 

wohl der schwindenden politischen Bedeutung der Stadt ein grosser Antheil 

zuzumessen ist. FUr die bauliche Unfruchtbarkeit dieser spateren florentini

schen Zeit ist die Geschichte der Domfa\;ade daselbst recht bezeichnend. Unter 

Ferdinand II., um 1636, wurde der Grundstein zu einer neuen Fa\;ade gelegt, 

aber die von der florentinischen Akademie gelieferte Zeichnung erregte offent

liches Missfallen und die AusfUhrung unterblieb. Zur Hochzeit Cosimo's III. 

wurde eine Fa\;ade, vermuthlich von Rondinelli entworfen, auf Leinwand ge

malt und aufgerichtet, aber bald von einem Sturm umgeworfen. Endlich 1688, 

als. man die Verlobte des Grossprinzen F erdinando erwartete, liess Cosimo III. 

durch eine Anzahl bolognesischer Maler eine Fa\;ade auf die nackte Mauer 

al fresco malen, im Barockstile, nach clem Entwurfe des Graziani. Dieselbe 

hat denn, endlich fast ganz verwischt, bis auf die neueste Zeit gestanden. 

Ghirardo Silvani (1579 - 1675) baute in Florenz in einem sehr ge

massigten Barockstile, in Anlehnung an den Fa\;adenbau des Ammanati, und 
ahmte auch wohl den Stil der alteren Florentiner getreulich nacho In diesem 

Sinne hat er sein Seminar bei S. Frediano errichtet und den Saulenhof bei 

den Camaldulensern. Indess war Silvani einer der fruchtbarsten Architekten, 

von ihm sind: der Palast des Grafen von Alberto, die Villen Guadagni und 

Guicciardini, der Palast von Luca degli Albizzi, die Kirche der Tbeatiner, der 

Pal. Joh. Bapt. Strozzi, der Pal. Capponi, der Pal. Marucelli, der Pal. Fenzi 

an Via S. Gallo, der Pal. Rinuccini und um 1675 die Kapelle Corsini im 

Carmine zu Florenz. - Um 1736 erneuerte Ruggieri das Innere von S. Fe

licita zu Florenz. 

In Modena erbaute Bart. A vanzini 1634 den Pal. Ducale. Der Hof ist 

einer der schonsten Italiens, nach dem Vorbilde der Basilika Palladio's, aber 

die originale Fa\;ade ist klaglich. - Das barocke Innere des Doms in Ferrara, 

um 1712, von Mazzarelli. - In Parma, von dem jUngeren Bibiena, um 1714, 

das Doppelgewolbe von S. Antonio mit Oeffnuqgen im unteren Gewolbe. 

Von Bart. Triachini herrUhrend, der Pal. Malvezzi in Bologna. 

Baldassare Longhena in Venedig (1602 - 1682), ein SchUler des 
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Scamozzi, stand der Vollendung der Procuratie nuove vor und wurde 1638 

zum Proto aufLebenszeit ernannt. Sein bedeutendstes Bauwerk ist die Kirche 

, -----------------
I 

Fig. 158. Ansicht der Kirche S. Maria delle Salute in Venedig. 

S. Maria delle Salute, am Canal grande. Der Bau, vom Senat in Folge 

eines GelUbdes bei der Pest von 1630 dekretirt, wurde 1630 begonnen und 

ist einer der kolossalsten und solidesten Italiens. Die Grundform der Kirche 

bildet einen Kreis mit Umgang, darUber folgt eine Kuppel mit ausseren 
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Strebepfeilern. Das Aeussere mit zwei Kuppeln und zwei GlockenthUrmen 

bildet eine malerische Gruppe (Fig. 158). Die im Grundriss achteckte Kuppel 

ist von einem Nebenschiffe und acht Kapellen umgeben. Die eine Kapelle 

erweitert sich zu einem zweiten Kuppelraume mit zwei angelehnten Halb

kuppeln und bildet den Chor. Hinter diesem befindet sich noch eine kleinere 

viereckte Kapelle (Fig. J 59). Die Ausbildung des Innern lasst eine besondere 

Betonung der Ausgangs- wie der Chorseite vermis sen. Die sehr reiche Deko

ration der Kirche war um 1660 noch nicht vollendet (Qu. Cicognara etc.). -

Ein anderes berUhmtes Werk des Longhena ist der 1650 nach den Motiven 

der Biblioteca, aber~ baUlcker Stilfassung erbaute Pal. Pesaro in Venedig 

Fig 15<). Grulldriss der Kirche delle Salute 
in Vcnedig. 

(Fig. 160). Das UlHere Stockwerk in 

sehr kraftig behandelter Rustika mit 

einer Mezzanine, die beiden oberen 

Stockwerke mit vorgesetzten korinthi

sehen Saulen, welche Arkaden auf ge

kuppelten kleineren Suulen einfassen; 

das Ganze den Eindruck eines reich en 

Hallenbaues wiedergebend. Die Pa

lastfa<;ade ist ein charakteristisches 

Beispiel von F ortissime im Vortrag del' 

Formen und deshalb typisch fUr den 

Barockstil (Qu. Allgem. Bauzeitung, 

lahrg. 1849). Ebenfalls von Longhena: 

Pal. Rezzonico, mit Ausnahme des 

von Massari spUtcr crbauten dritten 

Stockwerks, dann Pal. Caporilla, bei der 

Fondaco dei Turchi, Pal. Giustiani-Lolin, Pal. da Lezze alIa Miseri

cordia, Pal. Widmann an S. Camiano, die grandiose Trcppe im Konvent 

von S. Giorgio, die Altare von S. Francesco della Vigna und Pictro di Castcllo, 

L'ospedaletto, die Fa<;adc der Kirche S. Giustino, das Inncre der Kirche degli 

Scalzi und das Monument Pcsaro 1669 in dcn Frari. 

Von Mattco Camero, um 1633, das Monument Erizzo in der Kirche 

s. Martino in Venedig. 

Giuseppe Sardi, cin Nachfolgcr Longhena's, erbaute 1680 die Fa<;adc 

von S. Maria Zobenigo in Venedig, ganz ohne Fenster, ein reines Prunk

stlick dcr Barockarchitektur, aber als so1ches von bedeutcndcr Wirkung. 

Unten jonische SilUlenpaare auf hohen Sockeln und mit verkropftem Gebalk, 

in dcr Mitte ein Rundbogenportal auf Suulen und an den Seiten je zwei 

Figurennischen. 1m zweiten Stock kleinere korinthische Saulcn, ebcnfalls ge-
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kuppelt, auf Piedestalen und mit verkropftem Geb~ilk. Ueber dem Portal eine 

breite Figurennische, mit einer von Putten gehaltenen Draperie im Grunde 

und zu Seiten je eine Figurennische. Die Giebel sind durch gebogene Streben 

bcendet. DarUber im Mittelbau ein Aufsatz l1!it grossem Wappenfeld, das 

Gebalk von Doppelfiguren getragen. Das Ganze ist mit gebrochenen Rund

giebeln, auf denen Figuren sitzen, abgeschlossen (Qu. Canaletti). Ausserdem 

Fig. 160. Ansicht des Pal. Pesaro in Vcnedig. 

von Sardi in Venedig: die Fa~adcn der Kirchen dell' Ospedale, S. Teodoro 

S. Salvatore und degli Scalzi; dann del' Palast Savorgnan, jetzt Galvagna, am 
Canal regio. 

Andere Barockarchitektcn Venedigs sind: Guiseppe Benoni, der 1682 

die Dogana am Eingange des Canal Grande errichtete, einen sehr gut dem 

Zwecke und del' Lage entsprechenden Bau, von demselben Afchitekten die 

Fa~mie . der Scuola S. Basso, - dann Ales. Tremignan, von dem die Fa~ade 

del' Kirche S. Moise herrUhrt, um 1688, - Giov. Grassi um [678 das Innere 

der Kirche S. Eustachio, und Pater Giuseppe Posso, del' den Hauptaltar der 

Kirche degli Scalzi errichtete. - Domenico Rossi erbaut das Innere del' 
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Kirche dei Gesuiti 1715-1728, die F a~ade von S. Eustachio, den Pal. Corner 

della regina, spater Monte di Pi eta um 1724, letzterer nahert sich etwas dcm 

Pal. Rezzonico. - Andrea TiraE, ein letzter Reprasentant der Barock

architektur in Venedig, stirbt 1737 in hohem Alter. Von ihm, die Fa~ade 

der Kirche dei Tolentini, der Pal. Diedo am Fondamento di S. Fosca, Pal. Priuli 

an der Briicke des Canale regio, die Briicke delle Penitenti und die Treppe 

des Pal. Sagredo. 

Hiernach folgte die Zeit der kritischen Reaktion und besonders in Venedig 

die Wiederholung des palladianischen Stils, auch Tirali gehOrte zum Theil 
schon in diese neue klassizirende Epoche. 

In Genua war die grosse Zeit der Palastbauten vorbei, es entstand nur 

noch weniges derart von Bedeutung. Das Albergo dei Poveri, 1654 nach 

den Planen des Antonio Corradi begonnen, wurde durch Girolamo Gan

dolfo, Antonio Torriglia, Baptista Ghiro fortgesetzt. Das Wichtigste 

der Anlage rlihrt von Letzterem her, besonders die Kirche im Mittelpunkt der

selben. Das Ganze bildet ein grossartiges Viereck von strenger Regelmassig

keit und umschliesst vier quadratische Hote. Die Fa~ade in einfachen Barock

formen ist durch den machtigen Mittelbau und die Eckpavillons hinreichend 

gegliedert. Der Mittelbau der Hauptfront mit korinthischen Pilastern auf 

Stylobaten, der Unterbau rustizirt, das Gebalk durchschnitten, um in der Mitte 

ein Freskobild aufzunehmen, welches sich bis in das Giebelfeld erstreckt. Die 

Flligel haben eine sehr einfache Fensterarchitektur, die Kirche hat eine Kuppel. 

Die grandiosen Verhaltnisse und die gliickliche Gliederung der Massen im 
Aeussern erheben das Gebaude in die Klasse del' Monumentalbauten (Quo 

Gauthier, les plus beaux etc.). - Die Kirche S. Annunziata zu Genua, am 

Ende des 17. lahrhunderts von Puget (1622-t694) crbaut, auf Kosten del' 

Familie Lomellini. Der Bau bildet bereits wieder eine Rlickkehr zum 

klassischen Geschmack. Der Plan ist der einer dreischiffigen Basilika mit 

Kapellenreihen an beiden Seiten. Die Schiffe sind durch Arkaden auf korin

thischen Saulen getrennt. Diese sind von weissem Marmor, deren Canneluren 

durch Streifen farbigen eingelegten Marmors hergestellt sind. Die Wande sind 

durchweg mit farbigem Marmor inkrustirt, das Tonnengewolbe hat Stichkappen 

libel' halbkreisformigen Fenstern (Fig. 161). 

Eine besonders reiche Nachbllithe des Barockstils hat Turin aufzuweisen, 

welches in diesel' Zeit zu politischer Wichtigkeit gelangte. Der Herzog Philipp 

Emanuel von Savoyen begrlindete erst das moderne Turin und bereitete das

selbe zur klinftigen Konigsstadt VOl', hauptsachlich durch die Errichtung 

monumentaler Bauwerke; dann durch die 1759 erfolgende Begrlindung del' 

Akademie del' Wissenschaften und anderes. Guarino Guarini aus Modena 
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Fig. I61. Inncrcs det Kirche S. Annunziata zu Genua. 
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(1624-1683) war der Hauptarchitekt des Herzogs von Savoyen und erlangte einen 

bedeutenden Ruf, auch als ausgezeichneter Konstrukteur. In der Formgcbung 

liberbietet Guarini noch den Borromini in der Anwendung der Kurven und 

zeichnet sich liberdies durch eine eigene schwulstige Dekorationsmanier nicht 

vortheilhaft aus. Der Pal. Carignano in Turin, eine Zeit lang Parlaments

haus, gehort zu diesen Bauwerken Guarini's, von solider Bauart und liber

triebener barocker Gestaltung (Fig. 162). Der Mittelbau zeigt eine mehrfach ge

schwungene Kurve und tiber dem Hauptportal einen gleichfalls geschwungenen 

Balkon mit Loggia. Das Untergeschoss mit Mezzanine und schweren durch

gehenden gequaderten Tafelpilastern, die beiden oberen Geschosse mit zwei 

Mezzaninen, welche durch korinthische Tafelpilaster in Eins zusammengezogen 

sind. Die Fensterarchitektur ist ganz phantastisch von schwerem Cartouschen

werk eingefasst und bekront, und vermehrt die unruhig dekorative Wirkung des 

Ganzen. Ausserdem von Guarini in Turin: Das Thor am Po, die Kapelle del 

Santo Sudario als Rotunde, die kleine Kirche S. Lorenzo der Theatiner mit einer 

wunderlich en Kuppel, die Kirche S. Philippo di Neri, eben falls von ihm, aber von 

luvara vollendet; dann noch mehrere Palaste. - Zu Modena, seiner Vaterstadt, 

hat Guarini die Kirche S. Vicenzo erbaut. - Guarini hatte unzahlige Schliler 

in- und ausserhalb Italiens und er selbst wirkte in den verschiedensten Orten 

des Auslandes. Von ihm, in Verona der Tabernakel in S. Nicola, in Vicenza 

die Kirche der Vater von Araceli. Nach seinen Plan en sollen erbaut sein: 

Die Kirche de los Summascos in Messina, die Theatinerkirche in Paris, die 

Marienkirche in Prag und Nuestra Senora de la Providentia in Lissabon. 
Guarini's Werk liber. die Civilbaukunst, nach seinem Tode 1737 in Turin ge
druckt, zeigt im Znsammenhange die Prinzipien des borrominesken· Stils und 

ruft noch spat eine bedeutende Nachfolge hervor, besonders in Spanien. 

Der Nachfolger Guarini's in Turin wurde der Architekt Filippo Ivara, 
oder luvara, aus Messina und wahrscheinlich von Herkunft ein Spanier (1685 

bis 1735). Ivara wurde von Carlo Fontana erzogen, der ein SchUler Bernini's 

war, und nahert sich selbst wieder mehr der Manier des letzteren, mit einem 

noch etwas starkeren Hervorkehren einer gewissen klassifizirenden Trocken

heit. Sein Sti! entspricht genau dem allgemein europaischen Niveau, auf 
welches im Verlauf der zweiten Halfte des 17. lahrhunderts die Nachfolge der 

franzosischen Klassik die Architektur aller Lander brachte. Der Herzog VOll 

Savoyen, Philipp Emanuel, der Konig von Sicilien geworden war, liess Ivara 

nach Messina kommen und libertrug ihm urn 1662 den Bau der Palazzata, 

einer Hauserreihe am Hafen. Dieselbe wurde 1783 durch ein Erdbeben zer

st6rt und nur theilweise wieder aufgebaut. - Bei seiner Rlickkehr nach Turin 

nahm der Herzog den Ivara dQrthin mit. Sein Hauptwerk ist die Kirche und 
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das Kloster della Superga bei Turin, 1715 - 1731 erbaut. Es ist dies eine 

Votivkirche zum Danke fUr den Sieg, den Konig Victor Amadeus liber die 

Franzosen gewonnen hatte. Die Verbindung des Klosters mit der Kirche ist 

nicht sehr glUcklich, cines schadet dem anderen. Die Kirche hat eine achteckte 

------- -------------------------, 

Fig. ,63. Ansicht der Superga bei Turin. 

Kuppel und einen viersauligen korinthischen Portikus an der Eingangsfront 

(Fig. 163). Das Aeussere ist im Sinne der berninischen Schule, ohne besondere 

Extravaganzen, ebenso das Innere. - Die Fa<;:ade der Karmeliterkirche auf der 

Piazza di· S. Carlo, ganz im fortgeschrittenen Barock mit halben geschweiften 

Giebeln. - Die grosse Treppe des koniglichen Palastes, die Kirche des Berges 

Carmel, die konigliche Kapelle des Jagerhofs, die Marstalle, die Orangerie 
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und die Gallerie dieses Palastes sind von ihm. - Das Jagdschloss Stupinigi, 

fUr Carl Emanuel IlL, ist ganz von Ivara erbaut, nach einem eigenthUmlichen 

Plane; ein grosserer Saal steht mit vier kreuzfOrmig angeordneten Wohnungen 

flir die Prinzen in Verbindung. Die moderne Westfac;ade des alten Pal. Ma

dama zu Turin, sonst di Castello genannt, ist ein bemerkenswerthes Werk des 

Ivara, vom Jahre 1720. Der Palast diente spater flir die Sitzungen des Senats 

(Fig. 164). Das untere Geschoss in Rustika, das obere Geschoss mit breiten 

Rundbogenfenstern und einer Mezzanina durch eine korinthische Ordnung 

zusammengefasst. Flir das Treppenhaus vergleiche Fig. 165. Der Eindruck ist 

Fig. ,64, Ansicht yom Pal. Madama in Turin. 

der einer edlen Vornehmheit. - Ausserdem in Turin von Ivara: Pal. Birago 

de Borgaro und Pal. del Duca d'Aosta. 

Ivara's Thatigkeit war nicht auf Turin beschrankt: er brachte den Winter 

in Rom zu und wurde nach Lissabon berufen, urn die Patriarchalkirche und 

den koniglichen Palast zu bauen. Nach Italien zurtickgekehrt, errichtete er 

in Mantua die Kuppel der St. Andreaskirche, in Mailand die Fac;ade von 

S. Ambrogio. Spater nach Madrid berufen, urn den abgebrannten koniglichen 

Palast wieder neu zu bauen, starb er dart, noch an den Planen arbeitend. 

In Neapel herrschte durchaus der Barockstil, meist durch Architekten 

der romischen Schule ausgelibt. Die Bauthatigkeit wurde indess durch die 

politisch unglinstigen VerhUltnisse unter der spanischen Herrschaft, durch innere 

Revolutionen und durch den spanischen Erbfolgekrieg, in der Entwickelung 



Fig. 165. Treppe im Pal. Madama. Turin. 
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gehindert; erst unter Carl III. folgte wieder eine bedeutende Thatigkeit auf 

dies em Felde; aber diese fallt bereits unter der Herrschaft des klassizirenden 

Zopfstils, also in den folgenden Abschnitt der Renaissanceentwickelung. 

Von neapolitanischen Kirchen aus der Barockzeit sind zu nennen: S. Gio

vanni maggiore 1685, S. Maria delle Grazie a Capo Napoli, nach einer Zeichnung 

des de Sanctis und anderes. - Sicilien theilt dieselbe Stilrichtung in noch 

etwas phantastischerer Nlianzirung. Die Fa<;ade und der Glockenthurm der 

Kirche S. Gregorio in Messina zeigt ein ausschweifendes Barock mit vielfach 

verkropften Pilastern und durchschnittenem Rundgiebel, tiber dem ein steiler 

Giebel aufsetzt. Der Glockenthurm derselben mit spiralformig gewundener 

Spitze. Die Palazzata, die Hliuserreihe am Hafen, von Ivara, ist bereits erwlihnt. 

b) Skulptur. 

Die italienische Skulptur dieser Zeit erhob sich, im Gegensatz zur vorigen 

Epoche, wieder zur grossten Bedeutung. Noch einmal schuf das grosse 

Talent Bernini's einen neuen Skulpturstil, der wenigstens auf dies em Gebiete 

der Kunst den unbestrittenen Vorrang Italiens sicherte und fUr ganz Europa 

zur mustergliltigen Regel wurde. Bernini ist zwar kein z\veiter Michelangelo, 

denn die Reinheit der kunstlerischen Absicht wird bei ihm durch das Streben 

nach augenblicklichem Effekt und hofmannische Aeusserlichkeiten mannigfach 

getrlibt, aber doch ein Ktinstler ersten Ranges, eine jener universell beanlagten 

Naturen, denen die Macht gegeben ist, der gesammten Kunst eines Jahr

hunderts ihren geistigen Stempel aufzudrlicken. Auch liusserlich erreicht 

Bernini eine unter Kunstlern beispiellose, fast furstliche Stellung. - Der Sieg 

der neuen Richtung, die von nun an mit Entschiedenheit dem Prinzipe der 

Malerei folgte, war schnell und unwiderstehlich. Dic Thatigkeit dieser zur 

internationalen Geltung entwickeltcn Schule wird eine wahrhaft ungeheure; sie 

hat mehr Denkmaler hinterlassen, als aIle frliheren Zeiten, die Antike mit ein

gerechnet. Dieselbe steht in einem engen Verhaltnisse zur Baukunst und ver

steht sich vortrefHich auf eine ins Grosse gehende Gesammtwirkung. Ganz 

im politis chen Sinne der Zeit ist es; dass nun unter den Bildhauern die 

Franzosen am zahlreichsten sind; so dass diese etwa um das Ende des 17. Jahr

hunderts sogar in Rom das Uebergewicht der Zahl haben. 

Kann man es dieser neuen Skulpturschule ernsthaft zum Vorwurfe 

machen, dass sie das ausUbte, was sie so vortrefflich vermochte; namlich das 

malerische Ideal der Zeit mit elementarer Gewalt zum Ausdrucke zu bringen? 

- Will man gerecht sein, so darf man den berninesken Stil mit der Antike 
EBE II. 
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gar nicht in Parallele stellen. Halt man an der Meinung fest, dass die Auf

gabe der Kunst jedes mal darin besteht, den Geist ihrer Zeit im Monumentalen 

auszupragen; so kann man auch den Leistungen dieser Epoche einen hohen 

Werth nicht absprechen. Heute stehen wir der klassischen Reaktion, del' 

speziell hellenischen Richtung am Ende des 18. und zu Anfang des 19. Jahr

hunderts, weIche der Barockskulptur allen Werth, sogar die Existenzberechti

gung absprechen wollte, schon bedeutend kuhler, mit einem historisch ge

reiften Urtheile gegenUber; und konnen wohl aussprechen, dass die ver

sprochene RUckkehr zur homerischen Naivitat eine Fabel war, dass die neu

klassischen Kunstler sich oft als recht trockene Gesellen geberdeten und wenig 

genug im Ausdrucke des modernen Geistes leisteten, wenn sie sich nicht ge

legentlich eine verstohlene Anleihe aus der sonst laut geschmahten Kunst der 

Barockzeit erlaubten. ~ Vielleicht ist es sogar heute noch zu frUh, ein ab

schliessendes Urtheilliber die Barockkunst abgeben zu wollen; denn wir stehen 

erst am Beginn cineI' neuen Folgewirkung. Die Zwischenzeit der klassischen 

Reaktion ist kaum erst Uberwunden und es lasst sich noch gar nicht Ubersehell, 

wohin die sich kundgebende Wiederaufnahme des malerischen Stils die neueste 

Skulptur fuhren kann. Wenn man aufmerksam auf das ist, was bedeutende 

Maler der letztzeit und mit ihnen weite kunstgebildete Kreise an der zeit

genossischen Skulptur schatzen; so wird man denselben Zug bemerken, der 

seinerzeit die Barockperiode einleitete. Das Interesse heftet sieh auch jetzt 

wieder keineswegs an die, rein plastischcn Gesetzen folgende, etwas akademisch 

trockene Wiedergabe der Antikc, sondern an die den hergebrachten Kanon 

d~rcbbrechenden frischen Impulse. Seitdem die \yahre Antike, mit ihren auf 

liusserste Wirkung zielenden Absichten, dureh die Funde del' ncucsten Aus

grabungen in beweisenden Beispielen wieder vor uns aunebt, wird es um so 

schwerer sein, an der alten akademischen Schablone festzuhalten. Vielleicht 

war ein SchlUter der cchten Antikc naher als ein Canova! 

Die neue Malerei der Zcit von 1630 ab, weIche so bestimmend auf den 

Skulpturstil der berninischen Schule einwirkte, wurde durch das Bestrebcn 

beherrscht, unter allen UmsHinden naturwahr zu sein, die genaue Auffassung 

des Gesehehenden zu geben und die leidenschaftliehste Empfindung in ihrer 

ganzen Wucht zum Ausdrucke zu bringen. Diesen wirksamen Realismus 

eignete sich nun auch die Skulptur an. ~ Bernini erkannte reeht gut den 

hohen Werth der Antike; aber er wollte mit Absicht modern sein und· folgte 

deshalb mit allen Kraften dem durch die Malerei neu entdeckten Prinzip. 

Die Renaissance hatte in zwei lahrhunderten die Vorbilder des Alterthums zu 

erreiehen gesucht, jetzt fand Bernini in del' Verbindung von Skulptur und 

Malerei einen neuen Weg; und selbst von dem Hinarbeiten auf perspektivische 
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Wirkung in die Ferne, \velches die Deckenmalerei aufgebracht hatte, ging 

etwas auf eine statuarische Kunst liber; allerdings, 'VIe man zugeben muss, 

auch viel von Ostentation und falschem Prunk. 

Giovanni Lorenzo Bernini, geboren zu Neapel 1598, stirbt zu Rom 

1680. Sein Vater Pietro, aus Toscana stammend, war eben falls Bildhauer und 

brachte den Knaben mit nach Rom. Dieser war schon frlih geschickt als 

Bildhauer und erwarb sich bald einen bedeutenden Ruf. Kardinal Barberini, 

der spatere Papst Urban VII!., wurde sein grosser Ganner. Bernini genoss als 

Bildhauer und Baumeister einer flirstlichen Stellung, galt als der erste Klinstler 

seiner Zeit, und bestimmte bis zum Ende der Renaissance den Skulpturstil. 

Das historische Portrat, bei dem der Naturalismus berechtigt ist, wenn auch 

nicht einzig massgebend, wurde die starke Seite Bernini's und seiner Schule.

Auch schon in den nachst vorhergehenden Perioden war das Ponrat gut, aber 

nun ist dies noch mehr der Fall. Die Grabdenkmale bilden jetzt eine wahre histo

rische Gallerie. In Rom, Neapel, Florenz und Venedig £lnden sich eine Anzahl 

von Blisten dieser Art, weIche den besten Leistungen des van Dyck gleich zu 

achten sind; die Charaktere sind nicht idealisirt, aber frei und grossartig aufgefasst. 

Bernini steht dem malerischen Typus des Pietro da Cortona viel naher, 

als etwa dem des Guercino. Er liebt das Gemeinheroische in seinen Manner

figuren; ein Ausdruck, der in der Malerei erst um 1650 vorherrschend wird. 

An seinen Reiterstatuen Konstantin's und Karl's des Grossen, 

letztere von Cornachini ausgeflihrt, an den entgegengesetzten Enden des 

Vestibuls der St. Peterskirche zu Rom aufgestellt, kanl1 man dies bemerken, 

ebenso an seinem Pluto in del' Villa Ludovisi, welcher besonders eine Ueber

treibung der cortonensischen Richtunggiebt. An der letzteren Arbeit giebt sich 

auch die Art des Bernini zu erkennen, den jugel1dlichel1 und idealen Karpern 

ein weiches Fett zu geben, das den wahren Gliederbau umhlillt; wie denn Pluto's 
Finger tief in das Fleisch der Proserpina hinein tauchen. Eine lugendarbeit 

von ihm, Apoll und Daphne, im oberen Saale der Villa Borghese, hat noch 
nicht diese Uppige Bildung. In den heroischen und Charakterfiguren ist Bernini 

der Nachahmer Michelangelo's; aber seine Ubertriebene Muskulatur bringt 

nicht den Ausdruck elastischer Kraft hervor. Zum Theil hat an diesem 

Mangel auch die Politur schuld, die er allen Fleischtheilen geben zu mlissen 

glaubte. Die grossen Stromgatter am Hauptbrunnen auf Piazza Navona, nach 

seinem Entwurfe ausgefUhrt, haben nicht diese Politur und machen vielleicht 

deshalb einen besseren Eindruck. Eine seiner besten Arbeiten ist der Triton 

der Fontane auf Piazza Barberini. Der Naturalismus half ihm bei der Lasung 

dieser Aufgabe und wohl auch das architektonische GefUhl fUr Linien, das er 

doch in hohem Grade besass. 
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Die Gewandung Bernini's ist wenig genUgend; das malerische Prinzip, 

nach dem er arbeitete, verdarb hier alles, wenigstens bei seinen Idealfigu~n, 

bei denen das Korpermotiv durch die Gewandung in der Wirkung unterstUtzt 

werden muss. Bei den Portratfiguren war dies anders, hier excellirt er in der 

Wiedergabe der Stoffe. Seine Papststatuen, Urban's VIII. und Alexander's VIr. 

in St. Peter \yurden die Muster fUr die Behand!ung des schwerbrUchigen 

Purpurs, des gestickten Palliums, del' feint~lltigen Alba, der Glanzstoffe der 

Aermel und der Tunika. Schliesslich kam er schon auf die Wiedergabe 

durchbrochener Manschetten und SLiume. Seine S tat u e der berUhmten 

Grafin Mathildis, an ihrem unter Urban VIII. in St. Peter errichteten Grab

mal, ist sehr schon, auch in Absicht auf Behandlung der Gewandung, und 

yon ihm selbst ausgeflihrt. Das Relief stellt Gregor VII. vor, der dem Kaiser 

Heinrich IV. zu Canossa die Absolution ertheilt. 

Eine wichtige Seite der berninischen Kunst ist die Darstellung des 

Affekts, in einer von der damaligen Malerei abgeleitetcn Weise. Einfache 

Existenzfiguren giebt es gar nicht mehr, aile sollen handeln, und in Leiden

schaft handeln. Dies macht sich schon in den Einzelstatuen geltend, noch 

mehr aber in den Gruppen. - Bernini's schleudernder David in der Villa 

Borghese ist der Ausdruck der grossten ausseren Spannung. - Gefahrlich wurde 

dies Such en nach Bewegungsmomenten fUr die Kirchenstatuen, fUr Engel und 

Heiligen, weIche jetzt in grosser Anzah! auf den Balustraden, in den Nischen 

der Fa\=aden und an den Altaren gebraucht werden. So erforderte allein die 

Kolonnade des Platzes vor St. Peter 162 Heiligenfiguren zur Bekronung. Hier 

musste endlich der zur Extase gesteigerte, durch Geberden vcrsinnlichte Gcfuhls

ausdruck, \Vie ibn sich die Malerei zu eigen gemacht hatte, aushelfen. Die 

Skulptur suchte nun nach allen moglichen Nebenmotiven, urn es der Malerei 

in der Abwechselung nachthun zu konnen: der Heilige unterhLilt sich mit 

einem Kinderengel, oder blattert heftig in einem vorgestUtzten Buche. Bernini's 

Marmorstatuen der Engel auf Ponte S. Angelo beschaftigen sich mit den 

von ihnen gehaltenen Marterinstrumenten. Besonders haufig zu bemerken ist 

ein inspirirtes Auffahren, wie aus einem Traum, z. B. an seinen Statuen in der . 
Cap. Ghigi in S. Maria del popolo, oder ein eifriges Betheuren und Schworen, 

wie an seiner Kolossalstatue des S. Longinus in einer der Pfeilernischen der 

Kuppel von St. Peter. 

Eine besonders pikante Wirkung wollte Bernini an Nischenfiguren er

reich en, indem er sie zu gross zur Nische bildete, wie seine Statuen in der 

Cap. del orto im Dom zu Siena zeigen. Die Ausgleichung dieses Massstab

fehlers liegt dann in der gebUckten Stellung und Aehnlichem. In diesem 

Momentanen, vermeintlich Dramatischen, sollte etvvas besonders Ueber-
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raschcndes gegebcn wcrdcn. Dic Attribute dcr Heiligen wurden 111 wirklicher 

Grosse gebildet, del' Illusion zu Liebc. Das Einfachcre drang nur noch mit

unter durch, wic in Bernini's hciliger Bibiana in S. Bibiana und in den 

liegenden Statuen von ihm, die der seligen Lodovica Albertoni in S. Franccsco 

a ripa zu Rom und dem nach seinem Modell von Giorgini ausgefUhrtem 

heiligen Sebastian in Sebastina. 

In seiner schon erwahnten mythologischen Gruppe «Apoll und Daphne» 

gab Bernini eben falls die bcliebte Autfassung des Moments. In seiner Brunnen

gruppe auf Piazza Navona wollte er die elcmentarischen Naturgewalten in 

Michelangelo's Sinne darstellen, abel' statt des gcwaltigen Daseins gab er das 

Pathos. Die Fontane des Obelisken auf Piazza Navona ist zur Zeit 

Innocenz X. (Pamphili) erbaut. Der Obelisk aus rothem Granit stammt aus 

dem Cirkus des Romulus und steht auf einem Felscn, dcr C1l1e Hahle bildet. 

An den Eckcn des F elsens sind vier kolossale Figuren von Stromgattern in 

weissem Marmor gebildet: der Ganges, der Nil, die Donau und del' Laplata

strom (Fig. 166). Andere Fonttinen des Bernini, unter Urban VIII. errichtet, 

sind: die Barcaccia auf dem spanischen Platze und der Glaucus auf del' Piazza 

Barberini, in Mitten eincr grossen doppelten Muschelschaale. 

Bernini's schon erwahnte Prachtgraber der PHpste werden fUr die Nach

folger typisch (Fig. 167). Das Grabmal Urban's VIII. im Char von St. Peter 

zeigt bereits die Niedlichkeiten in del' Behandlung der Gewandung; das Grab

mal Alexander's VII. Uber einer ThUr seitwarts vom linken Querschiff in 

St. Peter angebracht, zeigt wie das vorigc die Allegorie des Todes in Gestalt eincs 

Skeletts. Am Grabmal Urban's VIII. schreibt del' Tod auf einem marmornen 

Zettel die Grabschrift zu Ende; am Monument Alexander's VII. hebt das Skelett 

die kolossale Draperie von gelb und braun geflecktem Marmor empor, unter 
welcher sich die ThUr befindet. - Das Feld del' Allegorien wurde in dieser 

Zeit besonders stark kultivirt und es mag wohl sein, dass die moderne Kunst 

im Gegensatz zur Antike diese Ausdrucksform nicht entbehren kann. Calderon, 

der grosse Dichter del' Barockzeit, liess ebenfalls seine allegorischen Personen 

handelnd auftreten, auch Rubens versuchte Hhnliches in del' Malerei; aber ob 

der Plastik dasselbe erlaubt ist, ware doch noch die Frage? - Wenn man 

diese Idealfiguren auffahren, sich zerren, ja auf einander losschlagen sieht, so 

wirkt dies unzweifelhaft lacherlich. Indess wird diese neue Gattung spHter 

von der Schule Bernini's ins Unendliche variirt. 

In den Altargruppen ist Bernini oft ganz vortrefflich. Seine Pied., in 

del' Krypta unter der Kapelle Corsini im Lateran zu Rom, ist durchaus malerisch 

komponirt, aber von schonem Ausdruck ohne falsches Pathos. Auch sein 

Christusleichnam, in der Crypta des Doms von Capua, ist eine sehr gute Arbeit. 
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Die Glorien und Ekstasen, der grosse Vorwurf der Malerei dieser Zeit, 

mussten eben falls ins Pla'stische libersetzt werden, und hierzu wurden nun 

hauptsachlich die Hochaltare der Kirchen verwendet. Die Hauptfigur 

schwebt in der Regel auf einer Wolke, welche noch von Engeln und Engels

kindern bevolkert wird. Konsequenterweise verfiel man endlich auf die bildniss

massige Wandgruppe. Von Bernini ist in dieser Art, die berlihmte Verz,lickung 

der heiligen Teresa im link en Querschiff von S. M. della Vittoria zu Rom, 

welche er selbst als sein Meisterstlick betrachtete. Auch das Durchbrechen 

des architektonischen Rahmens macht die Skulptur der Dekorationsmalerei 

nacho Bernini's « Catedra», im Chor von St. Peter, deckt einen Theil der 

Chorwand vom Fusse bis zum Kranzgesims und wurde noch unter Urban VIII. 

ausgeflihrt. Sie fangt unten mit der Freigruppe der vier Kirchenvater an, 

welche die Catedra des heiligen Petrus tragen, und endet oben als Wand

dekoration, mit einer Glorie von Engeln, zwischen Wolken und Strahl en um 

ein Ovalfenster vertheilt und mit dem heiligen Geist in Gestalt einer Taube 

schwebend (Qu. Gailhabaud, Heft 66). 

In der Kapelle des heiligen Sakraments in St. Peter befindet sich ein 

Ciborium nach Bernini's Zeichnung, in Gestalt eines runden, mit Saulen ge

schmUckten Tempels, von vergoldeter mit Lapis Lazuli ausgelegter Bronze. 

Der Ruf Bernini's verbreitete sich liber Europa: Carl I. von England 

liess seine BUste von ihm arbeiten, Kardinal Mazarin wollte ihn nach Paris 

ziehen; aber erst 1665 unter Colbert trat Bernini diesen Triumphzug an, der 

mit einer Niederlage end en soUte. In Paris arbeitete er die Bliste Louis XIV. 
in Marmor, jetzt im Louvre, ganz gut in der Wiedergabe des kalten, hoch

nasigen Despoten. Nach Rom zurUckgekehrt, machte er unter Clemens X. die 

papstliche BUste und einige Gemalde, darunter das der KapeUe des heiligen 

Sakraments in St. Peter. Seine letzte Bildhauerarbeit war ein Christus 111 

halber Figur in Marmor, fUr die Konigin Christine von Schweden. 

Alessandro Algardi(15g8 - 1654), als Architekt schon genannt, als 

Bildhauer von grosserer Bedeutung, folgt der berninischen Richtung, bringt 

aber noch Anklange einer frUheren Schule mit. Der entschiedene Naturalismus 

der neuen Richtung genUgte, wie sich schon bei Bernini ergab, am ersten bei 

den Portrats und in der Darstellung des Kindes, das eigentlich kaum einer 

Idealisirung bedarf. Aigardi bildete oft ganz naive und schone Kinderfiguren 

und genoss dafUr einen verdienten Ruhm. Seine Idealkopfe haben denselben 

Werth, wie die besten der bolognesischen Malerschule; Beispiele solcher im 

rechten Querschiff von S. Carlo in Genua. Das Prachtgrab Leo's XI. in 

St. Peter, von Algardi, folgt dem durch gernini am Grabmal Urban's VIII. 

gegebenen Typus. FUr den Hauptaltar von S. Paolo zu Bologna arbeitete 
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dcrsdbc cine Enthauptung 10hannis in zwei kolossalen Figuren; allerdings 

ein ZurUckbleiben gegen die damals auf den Hochaltaren' liblichen Glorien. 

Algardi's Attila in St. Peter, Kapelle Leo's des Grossen, wird wohl das 

grosste Relief der neueren Kunst genannt, aber es gehort eher zu den jetzt 

Ublich werdenden Wandgruppen; und wenn auch Aigardi immer gewissenhaft 

ist und naiven Schonheitssinn behalt, so kann er doch den Verfall des Relief

stils, der sich in das Gemalde verliert, nicht aufhalten. Die Reliefs liber den 

Apostelstatuen im Lateran sind von Algardi und seinen Zeitgenossen ent

worfen. 

Francesco Mocchi (or 1646) steht, noch mehr als der Vorgenannte, auf 

der Grenzscheide zwischen dem bisherigen und dem berninischen Stil, aber 

seine Reiterstatuen sind doch schon ausserst afl'ektirt durch heftige Bewe

gungen und die schlecht ideale Gewandung. Von ihm, die Bronze-Reiter

statu en des Alessandro und des Ranucio Farnese auf dem grossen Platze zu 

Piacenca (1625). Seine Heiligenfiguren sind echt berninisch in den gezwungenen 

Motiven der Bewegung. Die S. Veronica von ihm, eine der vier kolossalen 

Nischenfiguren in den Kuppelpfeilern von S. Peter, lauft eilig mit dem Schweiss

tuche. Eine VerkUndigung, im Dome zu Orvieto von Mocchi, zeigt die Figuren 

der Maria und des Engels auf Marmorwolken.Der Engel schwebt im hastigen 

Fluge heran und die heilige lungfrau lasst eine Miene der EntrUstung sehen. 

Von den vier Nischenfiguren an den Kuppelpfeilern von S. Peter 

sind, ausser den schon genannten, dem heiligen Longinus von Bernini und 

der heiligen Veronica von Mocchi; die beiden anderen von Andrea Bolgia 

und Franz Duquesnois. Ersterer hat die heilige Helena und letzterer den 

heiligen Andreas gearbeitet. Diese Statuen beziehen sich auf vier bedeutende 

Reliquien der St. Peterskirche: das Schweisstuch der heiligen Veronica, ein 

StUck vom Kreuze Christi, die Lanze, mit der die Seite Christi durchstossen 

wurde und das Haupt des heiligen Andreas. 

Stefano Maderna (1571 - 1636) liefert noch zu den Martyrien ohne 
Pathos ein Beispiel. Seine S. Cacilia in S. Cacilia zu Rom unter dem Hoch

altar ist eine schone, liegende, in ihrer Art rUhrende Figur (Fig. 168). 

FUr den Ignatiusaltar in der Kirche del Gesu in Rom, vom Pater Pozzo 

komponirt, arbeitete Legros, einer der bedeutendsten franzosischen Bildhauer 

Roms die silberne Statue des Heiligen. 

In derselben Zeit vollendete Giuseppe Rusconi die Statue des heiligen 

Ignatius Loyola flir die Nische eines Hauptpfeilers in St. Peter, durch tieferen 

Ausdruck und gediegene Ausfuhrung ausgezeichnet. - Von Camillo Rusconi, 

das Grabmal Gregor's XII!., erst 1723 lange nach seinem Tode errichtet, als 

dasBeste in der von Bernini in St. Peter begonnenen Reihe der Papstgraber. 
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Die Allegorien spielen auch in der florentinischen, nachberninischen 

Schule eine bedeutende Rolle; selbst die einzelnstehenden Figuren dieser Art 

unterliegen der manierirten Bildung alles Idealen. Beispiele sind die Statuen 

im Chor von S. M. Maddalena de Pazzi in Florenz. Von Montani die Religion 

und die Unschuld, von Spinazzi Reue und Glaube, letztere eine der beliebten 

verschleierten Figuren. - Die unter Foggini's Leitung dekorirte, 1692 \'011-

endete Cap. Feroni, in der Annunziata zu Florenz, ist ein PrachtstUck berni

nesker allegorischer Bildungen. Das Grabmal zeigt, einzig der Symmetrie 

zu Liebe, zwei Sarkophage statt eines, auf dem einen sitzt die Treue mit dem 

bronzenen Portrtitmedaillon und die Schiffahrt, an dem anderen die Abun

dantia maritima und der Gedanke, letzterer als ein n<lckter Alter mit Blichern 

personifizirt. Ueber den Sarkophagen stehen S. Franciscus und S. Dominicus, 

unter dem Kuppelrand schweben Engel und in der Kuppel Putten. Das 

Ganze mit dem Altarbilde von Lotti hat, trotz der gesuchten Einzelheiten, 

immer noch den Anschein einer zusammengehorigen Erfii1dung. Von Foggini, 

drei grosse Altarreliefs in der Cap. Corsini ip1 Carmine. Engelchen schieben 

die Wolken, auf welch en der entzlickte Heilige rullt. In dem Relief der 

Schlacht sprengen die Besiegten aus dem Rahmen hera us. Es sind ganz ge

maldeartige Kompositionen und gehoren dennoch zu den tlichtigsten Arbeiten 

der ganzen Richtung. - Die Altargruppe im Baptisterium zu Florenz, um 

1732 von Ticciati gearbeitet, giebt einen tiefsten Grad der Ausartung der 

Glorien mit Marmorwolken: von den schwebenden Engeln tragt wieder einer 

die Wolke, auf der Johannes der Taufer kniet, ein anderer Engel stlitzt die 

Wolke mit dem Rlicken und ein StUck derselben quillt bis liber den Sockel 

herunter. 

Giuseppe Mazza in Bologna ist in den Reliefs einer der Besseren, da 

cr noch der bolognesischen Malerschule folgt. Ausser zahlreichen Arbeitcn 

in seinerVaterstadt, hat er in S. Giovanni e Paolo zu Venedig in sechsgrossen 

Bronzereliefs das Leben des heiligen Dominicus geschildert. Oben sind 

Glorien, unten die irdischen Vorgange dargestellt. Das Relief mit dem Tode 

des Heiligen ist besonders gelungen. - Auf dem Hochaltare der Kirche del 

Redentore zu Venedig befinden sich von Mazza kleine Statuetten von gllick

licher Bildung, aus dem Jahre 1679. 

Dagegen sind die allegorischen Statuen des Michele Ongaro in der Kapelle 

Vendramin in S. Pietro di Castello zu Venedig kaum zu entziffern. Justus 

de Curt hat auf dem Hochaltar der Salute zu Venedig, neben der Madonna, 

die Zwietracht als ein hassliches altes Weib in flatterndem Gewande gebildet, 

von einem Engel mit der Fackel verfolgt. - Das Mausoleum des Dogen Valier 

in S. Giovanni e Paolo von Baratta, einem der besserel1 Nachfolger Bernini's, 
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ist ein grosses vVandgrab von zwei Ordnungen, wi e in Venedig [, blich. Unter 

den oberen Statu en betindet sich die interessante Darstellung einer Dogeressa 

in voUem Kostlim. Das Grabmal des Dogen Pesaro in den Frari (or 1669), von 

einem gewissen Barthel, giebt dagegen eine ganz verwildertc Konzeption: 

vier Mohren als Atlanten tragen das Hauptgesims und sind mit zerrissenen 

Hosen von weissem Marmor als Besiegte ganz erblirmlich charakterisirt. 

In Genua, cine Anzahl Glorien auf den Hochaltaren einiger Kirchen von 

Domenico und Filippo Parodi, in entschiedener Nachahmung von male

rischen Leistungen an derselben Stelle. Mit der \Vahl dieser Stoflc beginnt 

die Noth\\Oendigkeit den nberirdischen Raum durch W olkenbildungen zu ver

sinnlichen. Hauptslichlich sind es Assunten, von Engeln gen Himmel ge

tragen. - Von Schiaffino, um 1718, eine malerische Nischengruppe auf 
Wolken schwebend, auf einen Hochaltar in S. Maria della consolazione in 

Genua. Die Wolken, auf welch en zerstreut die Madonna, Engel und Heilige 

in allen Stellungen ekstatischer Andacht verharren, scheinen sich von den 

Wanden der Nische aus zu entwickeln. - Maragliano in Genua (um 1700) 

kam auf die bemalten Gruppen des Guido Mazzoni zuruck. Seine Figuren 

sind gewohnlich in einer von oben beleuchteten Nische uber dem Altar rein 

als Bild angeordnet. Sein Material ist meist Holz und die Ausfuhrung hochst 

liebevoll. Seine besten Altargruppen, von schonem und wahrem Ausdrucke, 

in S. Annunziata, in S. Stefano, mehrere in S. Maria della pace, im Chor 

derselben eine grosse Assunta mit S. Franz und S. Bernardin, in der zweiten 

Kapelle rechts ein S. Franz mit den Wundmalen und anderes. - In einer 

Kapelle der S. Maria della pace eine Gruppe desselben Stils von Pasquale 

Navone. 

Die nachbcrninischc Schulc von Neapel, bietet in den Statu en der Kapelle 

der Sangri, Duchi di S. Severo, Bcispiele der fortgeschrittenstcn Gewand

kUnstelei. Von S. Martino der ganz verhUllte Christusleichnam, bei dem das 

Hauptintercsse verkehrterweise auf dcm Durchscheinen moglichst vieler Kor

performen durch ein feincs Linnen beruht, obgleich sonst die Bildung nicht 

gerade zu tadeln ist. - Von Corradini die ganz verhiilltc, sogcnannte Pudi

citia, von ziemlich gemeincr Bildung, die sich durch dic klinstlicbe Durch

sichtigkeit der HUlle erst recht aufdrangt (Fig. 169). -- Von dem Genuesen 

Queirolo ist die Gruppe «il disinganno», die Enttauschung. Ein Mann, Por

trUttigur des Raimondo di Sangro, macht sich mit Hulfe eines herbcischwe

benden Engels aus einem mit virtuoser Meisselfertigkeit gearbcitetem Strick

netze frei; der geistige Gehalt ist aber trotz aIler Illusion unbedeutend und 

die Formgebung keineswegs zu loben (Fig. 170). Von Corradini findet sich 

eine ebenfalls verhUllte « W ahrheit» in der Gallerie Manfrin zu Venedig. -
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Uebrigens sind diese miihevollen Meisselfertigkeiten im Barockstil, der vie! 

mehr ein geistreiches Improvisiren liebt, doch selten. 

In Rom setzen die spateren Nachtreter Bernini's die Arbeit an den 

Papstgrabern fort und haben den Meister noch weit in der plastischen und 

poetischen Rucksichtslosigkeit Uberboten. Allegorische Einfalle und natura

listisches Detail miissen die Meisterschaft beweisen. Ein Denkmal dieses nach

berninischen Stils ist das Grabmal der Maria Sobieska im linken Querschifl 

von St. Peter, sonst prachtvoll und von sorgfaltigster AusfUhrung. - Pietro 

Bracci fUhrt das Prachtgrab Benedict's XIV. in St. Peter und dasjenige 

Benedict's XIII. in der Minerva aus. Von demselben, die Hauptfigur der 1762 

unter Clemens XIII. erbauten Fontana die Trevi; ein Neptun auf einem von 

Meerpferden gezogenen Wagen. Die Nischenfiguren, der Ueberfiuss und die 

Gesundheit, von Phil. Vall e. Sammtliche Figuren in Marmor. 

Die bereits um die Mitte des 18. Jahrhunderts beginnende Besserung des 

Stils, die neue Auflassung der Antike, bringt zunachst den sogenannten Zopf

stil hervor und gehort in den betreffenden Abschnitt. 

c) Malerei. 

Die Bernini'sche Epoche 111 Architektur und Plastik findet ihre 

congeniale Vertretung in del' Malerei durch Pietro Berettino da Cortona 

(1596- 1669), den mittelbaren SchUler des Florentiners Lodovico Cardi, genannt 

Cigoli (1559-1613). Pietro's aufs Grosse und auf dekorative Gesammtwirkung 

gerichteter Sinn bedingt eine durchgehende GleichgUltigkeit gegen die genaue 

Formendarstellung und gegen den besonderen Ausdruck des Einzelcharakters 

in den Kopfen. Gegen die von den Caracci's erreichte Hohe ist bei ihm, nach 

dieser Seite hin, ein entschiedener Nachlass zu bemerken. Indess ist Pietro da 

Cortona ein sicherer Zeichner von entschiedener Begabung und ein eben so 

gewandter Kolorist, ganz geeignet, urn in grossen dekorativen Malereien 

eine einheitliche Wirkung hervorzubringen. In allen Fallen schmeichelt der 

Gesammteindruck seiner kolossalen Gewolbmalereien dem Auge, durch den 

vorherrschenden hellen Ton, die sonnige Luft und die bequeme Bewegung 

der Figuren. Von ihm sind die Deckengemalde der Chiesa nuova in Rom; 

dann als eins seiner Hauptwerke, die Male rei des kolossalen Gewolbes im 

Hauptsaale des Pal. Barberini. Das Uber den ganzen Raum ausgebreitete 

Freskogemalde stellt den Triumphzug des Ruhmes dar, mit den Attributen 

der Familie Barberini. Auch die von Pietro angegebenen Stucko's sind hier 

von einer sehr schonen Ausfiihrung. Allerdings gehort schon ,eine betracht-
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liche Kenntniss der barberinischen Hausgeschichte dazu, um das zu errathen, 

was der Maler in seinen Bildern gemeint hat. - Andere Hauptwerke von ihm 

sind eine Anzahl Plafonds im Pal. Pitti und Wandfresken in einem 

Saale daselbst; die letzteren etwas grUndlicher durchgefLihrt als seine Decken

malereien, aber deswegen nicht erfreulicher. Auch in diesen Bildem im 

Pal. Pitti wird der Stofl, Mythologie und Allegorie, mit Anspielungen auf die 

mediceische Hausgeschichte im Grossen verwerthet und bleibt meist unverstand

lich. - We iter sind noch von Pietro da Cortona herrUhrend, die Malereien eines 

Saals im Pal. Pamfili auf Piazza Navona zu Rom und eine Anzahl in den Galle

rien zerstreuter Staffeleibilder. An seinem «Bund zwischen Jacob und Laban», im 

Louvre, merkt man 110ch nicht die beginnende Epoche des Verfalls, es ist ein 

Meisterwerk. Sein Bild «Rahel und Lea mit ihren Kindem», ebenfalls im Louvre, 

ist fein und elegant im Stil, von warmer und heller Farbe und mit schonen 

Kopfen. Die «Geburt del' Jungfrau» ist vall Frische, Grazie und .Tugend und 

auch die «heilige Martina, sich weigemd den t~\lschen Gottern zu opfern», ist 

ein bewunderungswUrdiges Bild. Beide sind im Louvre wie die vorigen. 

Besonders in der fUr diese Stilepoche so ausserst wichtigen Gewolb

malerei tindet die cortonensische Manier eine bedeutende Nachfolge; aber der 

Zeit nac11 sind die Ausltiufer der Schulen der Caracci, der Florentiner und 

Neapolitaner fruher zu betrachten und eben falls sind die Folgen des nieder

Iundischen Einflusses auf die italienische Malerei vorher zu erortern. 

Sassoferrato, eigentlich Giov. Battista Salvi (1605-1685), hangt erst 

mittelbar, vermuthlich durch Domenichino, mit der Schule der Caracci zu

sam men ; aber er geht seinen eigenen, im Einzelnen durchaus selbstst3ndigen 

Weg, im Ganzen mehr nach dem Vorbilde Rafael's. In seiner schonen 

Madonna del rosario in S. Sabina in Rom, Kapelle rechts vom Chor, befolgt 
er mit Absicht die aIte strenge Anordnung. Auch bei einer Anbetung der 

Hirten, im Museum von Neapel, vermeidet er das Ubliche Pathos und giebt 

das Gemlithliche. Ebenso naiv, wenn auch etwas sentimental, ist er in Scenen 

aus dem .Tugendleben Christi. Eine heilige Familie im Pal. Doria zu Rom 

und Joseph's Tischlerwerkstatt, in der Christus die Sphane zusammenkehrt, 

im Museum von Neapel. - Auch seine Madonnen sind von echt mUtterlichem 

Ausdruck, wenn auch ohne Grossartigkeit. Dieser Art sind: die schon er

wahnte Madonna del rosario, andere im Pal. Borghese zu Rom, in del' Brera 

zu Mailand und im Pal. Manfrin zu Venedig. In den Uffizien und im Pal. 

Doria zu Rom, befinden sich Einzelfiguren der Madonna von ihm, meist 

dcmUthig abwarts schauend, ohne die Verhimmelung des Carlo Do1ci. 

Dieser ebengenannte Carlo Dolci (,616-1686), ein Auslliufer der florcn

tinischen Schule, holt in hunderten von Darstcllungen ein, was die Schule 
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bis dahin an Affektmalerei versaumt hatte. In den Marterbildern verwendct 

er das Grassliche, mitunter auch das Abgeschmackte. In seiner heiligen 

Apollonia im Pal. Corsini zu Rom zeigt die Heilige nur die Zange mit einem 

der ausgerissenen Zahne. In den Bildern des vorherrschenden Seelenausdrucks 

ist Dolci besonders stark vertreten. Sein dornengekronter Christus, das Ecce 

homo, im Pal. Corsini in Rom, sein reuiger Petrus, als Ekstasenbild gemalt, im 

Pal. Pitti; andere Propheten- und Heiligenbilder von ihm im Pal. Pitti, in den 

Uffizien und besonders im Pal. Corsini zu Florenz. - Dolci ist sUsslich, 

malt eine konventionelle Andacht mit Kopfhangen und Augenverdrehen, 

dabei eine gewissc Uebereleganz in der Haltung der Hande. Sein Kolorit 

zeigt schwarze Schatten und ge1eckte Lichtpartien; aber seine AusfUhrung 

ist fieissig, und sein bedeutender, angeborener Schonheitssinn b1eibt Immer 

erkennbar. 

Die Schu1e von Neape1, die geistige Nachfo1ge Caravaggio's in jedem 

Sinne, ausser im Ko10rit, vertritt der Va1encianer Jose Ribera, genannt 10 

S P ag n ole tt 0, geboren 1593, verschwunden seit 1656. In seinem wilden 

Genie ist etwas vom Banditen, vom Inquisitor und vom Gewaltmenschen; er 

stattet die Martyrien mit dem ganzen Apparat des Henkers und erschreckender 

Naturwahrheit aus. Wie aber Anderes von ihm beweist, etwa seine «Anbetung 

der Hirten» im Louvre, und auf diesem Bi1de besonders der anmuthige Kopf 

der Jungfrau, war ihm die reine Schonheit keineswegs unerreichbar. Das 

Jesuskind 1iegt hier in einer Ho1zkrippe, umgeben von drei Schafern und 

einer Frau, welche ein Lamm darbringen; im Hintergrunde verkUndigt ein 
Engel den Hirten die Geburt Christi. - In Ribera's Ko10rit sind noch Studien 

nach Correggio und den Venetianern sichtbar, trotzdem wird er oft hart, glasig 

und grell. So, in seinem Bacchus, vom Jahre 1626, im Museum von Neapel. 

Einc Figur des heiligen Hieronymus in der Tribuna der Uffizien ist vene

tianisch im Kolorit. Ein sehr spates, aber mit Liebe gemaltes Bild, sein 

heiliger Sebastian im Museum von Neapel, ist deshalb merkwUrdig. 

Spagnoletto's Hauptbild, die «Kreuzabnahme;>, im Tesoro von S. Martino 

zu Neapel, ist in den Linien unangenehm; aber die Farbe ist vortreffiich und 

der Schmerz in einer wahrhaft ergreifenden, wenn auch zu naturalistischen 

Art dargestellt. Wieder im Sinne eines gemeinen Naturalismus ist das kolossale 

Bild von ihm, «die Kommunion der Aposteh, im Chore von S. Martino zu 

Neapel, gemalt. In seinen ekstatischen Andachtsbildern lasst er als herberer 

Naturalist das Vision are ganz weg, wie in seinem S. Stanislaus Kostka im 

Pal. Borghese, der das Christkind auf den Armen halt. - Propheten und 

Heiligenbilder von ibm in den Gallerien von Parma und Neapel. 

Corenzio war ein anderes Mitglied der Schule; dann Giov. Batt. Caracciolo, 
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welcher sich mehr dem Stile del' Caracci an schloss. Von Letzterem 1m Chor 

von S. Martino in Neapel, eines der Kolossalbilder, «die Fusswaschung»; das

selbe behandelt den kirchlichen Stoff wie eine Genrescene. 

Massimo Stanzioni (1585-1656), del' grossere SchUler des Caraccioli, 

nahm auch von Caravaggio vielcs herliber. 1m Kolorit ist er reicher und 

milder als Spagnoletto. 1m Chor von S. Martino von NeapeI, ein drittes del' 

Kolossalbilder von ihm, ein figurenreiches Abendmahl, im Sinne des gemeinen 

Naturalismus behandelt. Dagegen ist seine Pieta libel' dem Portal von S. 

Martino 110ch ganz herrlich und den seelenvollsten Bildern zuzuzahlen, hier 

libertrifft Stanzioni in der edlen Haltung und VerkUrzung des Leichnams 

Christi aUe N eapolitaner, besonders den Spagnoletto. - Von den italienischen 

Karthauserbiidern, welche die weltvergessene, tiefe und stille See!enandacht 

darstellen, giebt Stanzioni eines der schonsten BeispieIe, zu S. Martino in 

Neapel, Cap. di S. Brunone, mit der Geschichte und Apotheose des Heiligen. 

Seine FUrbitte des S. Emidio in Trinita de' Pellegrini ist ebenfalls noch eine 

Darstellung der schonen und gemassigten Andacht. - In den Glorienbildern 

mit Untenansicht verfilhrt Stanzioni unter den Neapolitanern am gewissen

haftesten. An der Flachkuppel der Kapelle des heiligen Bruno zu S. Martino 

in Neapel ist, trotz der grUndlichen Untenansicht, das anbetende Aufwarts

schweben des Heiligen, die Wolken von Putten und das Konzert der grosseren 

Engel, ungemein schon und geistvoll gegeben. 

An der Flachkuppel der zweiten Kapelle, rechts in S. Martino, hat 

Stanzioni ganz im Sinne seiner Schule einen Stoff behandelt, dem er nicht 

gewachsen war: «Christus in der V orholle». 

Domenico Finoglia, der bedeutendste SchUler des Stanzioni, hat ein 

noch stilles und wUrdiges Andachtsbild gemalt, S. Bruno, del' die Ol'densregel 

empfangt, im Museum zu Neapel. 

Mittelbare neapolitanische Nachfolger des Caravaggio sind: Mattia Preti, 

genannt il Cavalier Calabrese (1613-1699), dann Andrea Vaccaro u. a. -

Das Kolorit des Calabrese hat nur den Werth einer ~lusserlichen Farben

bravour. Er gehorte zu den neapolitanischen Virtuosen del' Schnellmalerei, 

die Uberall umherreisten; so hat er auch Chor und Kuppel des Carmine zu 

Modena mit seinen Improvisationen bedeckt. - In den Marterscenen leistet 

der Calabrese das Mogliche an Naturalismus; betreffendes im Museum von 

Neapel. - 1m Querschiff von S. Pietro a Majalla zu Neapel hat er in flachen 

. Deckenbildern die Geschichte Papst Colestin's V. unci der heiligen Katharina 

gemalt, mit Geist und Mtissigung. In dem BilLie der, von fackeltragenden, 

blumenstreuenden, singenden Engeln auf Wolken, nach dem Sinai gebrachten 

Leiche der Heiligen ebenda, erhebt sich sein Naturalismus zur WUrde. In 
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semen alttestamentarischen Historien, wic in der «RLickkehr des verlorencn 

Sohns» im Museum von NeapeJ, verla sst der Calabrese ganzlich die biblische 

VV cise; er schildert den Vorgang nach dem Lcben, als einen taglich vor

kommenden und verzeihlichen. - 1m Genrebild war il Calabrese vielleicht 

von dcn Niederlandern inspirirt, seine «Musik bei Tische» im Pal. Borghese 

ist gut niederlandisch, ebenso sein «Conccrt» in ganzen Figuren im Pal. 

Doria zu Rom. 

Andrea Vaccaro entwickelt in den Andachtsbildern im Museum von 

Neapel eine \vLirdige Haltung, auch in seinem «Kindermord zu Bethlehem» 

ebenda, weiss er sich zu massigen. Sein bestes Bild ist «die Kreuzigung» in 

Trinita de' Pellcgrini zu Ncapel. 

Die SchUler Spagnoletto's, der Schlachtenmaler Aniello Falcone und der 

in allen Gattungen schaffende Salvator Rosa (1615- 1673), setzen die neapoli

tanische Schule unter dem starken Einfiusse der Niederlander fort. Salvator 

Rosa ist ein Romantiker, vor dem Wiedererscheinen der schulmassigen 

Romantik, etwa wie Rembrandt. Er hat zucrst die Knalleffekte in die Kunst 

eingefLihrt: U nerwartete Schatten und Lichtwirkungen, in der Landschaft gc

fahrdrohende Klippen und wilde drohenden W olkenbildungen. Oft hat Sal

vator Rosa noch eine vortreffiichc Farbengebung; er malt das warmste Licht 

und das klarste Helldunkel, wie in seincr «V crschworung dcs Catilina» im 

Pal. Pitti, meist aber ist er falll und dumpf im Kolorit. In der Auffassung 

und Wiedergabc der heiligen Geschichten gehort Rosa zu den krassesten 

Naturalisten. In seinem Bilde «Christus unter den Schriftgelebrten» im 
Museum von Ncapel malt er um dcn gottlichcn Knaben herum das brutalste 

Volk. Sein erw1:ihntes Genrebild, «die Verschworung des Catilina», giebt eine 

ausgesuchte Gesellschaft bosartig gemeinen, aber vornehm kostLimirten Ge

sindels. Sonst sind seine hal ben und ganzen Profanfiguren nur renommistisch 

gemalte DekorationsstLicke, wie die im Pal. Pitti, befindlichen: der «Poeta» und 

der «Guerriero». - Seine «Hexe von Endor» im Louvre, ein vampyrartiges 

Wesen, erleuchtet vom Feuer eines Dreifusses, mit dem gespensterhaft aus dem 

Dunkel auftauchenden Schatten des herbeigerufenen Samuel, mit Saul und 

seinen erschrecktcn Beglcitern, ist von grauenhafter Wirkung. 

Auch auf eine damals aufkommende Gattung der italienischen Malerei, 

die Schlachtenmalerei, sind die Niederlander nicht ohne Einfiuss. Michel

angelo Cerquozzi und Salvator Rosa haben hierin den Ton angcgeben und 

malen das SchlachtgewLihl mit dem Hauptnachdruck auf grosse Anordnung 

nach Farben und Lichtmassen. Salvator Rosa hat sich hier in kenntlicher 

Weise von der Amazonenschlacht des Rubens beinflussen lassen. 1m Louvre, 

ein Schlachtbild von Salvo Rosa, ohne historischen Anhalt, die Schlacht an 
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sich, aber von einer fremdartigen und packenden Energie. Nebcn e1l1em mar

mornen Stiulenportikus fallen sich die Kavaliere mit unglaublich hitzigem Un

gestLim an. Sie hauen, stech en und schlagen aufeinander los, mit einem ganzen 

Arsenal antiker und barbarischer Waffen. 1m Hintergrunde wendet sich ein 

Theil der Reiter zur plOtzlichen Flucht, liber dem Ganzen schwebt ein dUster 

drobender Himmel. -- Eine grass ere und eine kleinere Schlacht von S. Rosa 

im Pal. Pitti, einiges im Pal. Corsini zu Florenz. 

In der nach dem Vorbilde der Niederltinder in Italien gepflegten Land

schaftsmalerei ist SalvatorRosa roehr als in einer anderen Gattung selbst

schapferisch; er verdankt hierin anderen nur die Anregung und hahere tech

nische Ausbildung. Er malt abendliche, oft zornig beleuchtete Felsgegenden 

und schroffe Meeresbuchten, unheimlich staffirt, wie in einem seiner Bilder 

im Pal. Colonna zu Rom. Dann erhebt er sich zu einer ruhig erhabenen, 

durch bedeutende Formen und Strome von Licht iiberwtiltigenden Art, wie 

in dem Bilde «Ia selva dc' filosofi« und den Geschichten des Diogenes, im Pal. 

Pitti, der Predigt 10bannis und der Taufe Christi im Pal. Guadagni Zll Florenz. 

Anderes von ihm, in den PalUsten Corsini und Capponi, sowie in den Uffizien. 

Dazwischen, oder sp:iter, malt er aucb frechere BravourstUcke, wie «1a pace» 

im Pal. Pitti und bIte, sorgniltige, iiberfiillte Marinen, ebenda. Eine besonders 

phantastische Landschaft in der Brera zu Mailand, mit der gespenstischen 

Leiche des heiligen Paulus Eremita. Eine andere Landschaft von ihm im 

Louvre, hochst poetisch in dieser Art; stlirmischcr Himmel, schwarzer 

'Nasserstrudel, balbentwurzelte Baume, zerrissene Felspartien und unheimliche 

Stallage, aber im Ganzen etwas opernhaft. Ein mythologisches Bilel Salvator 

Rosa's, "Glaucus und Scylla» nach Ovids Metamorphosen, giebt Figur 171 

wieder. 

Von Aniello Falcone und Mico Spadaro, den neapolitanischen Nach

ahmern des Salvo Rosa, cine Anzahl Schlacht- und Aufruhrscenen im Museum 

von Neapel. - Von Salvator's SchUler in der Landschaftsmalerei, Bart. Torre

giani, befinden sich Bilder im Pal. Doria zu Rom. 

Ein Nachfolger Spagnoletto's ist auch der bedeutendste sicilianische 

Maler Pietro Novelli, genannt Morrealese (urn 1660). Von ihm, «Donna 

und Page», im Pal. Colonna zu Rom. 

In Rom kreuzen sich nun aUe Schattirungen der Schulen und ausserdem 

kommen hier in der ersten Halfte des 17. Jahrhunderts verschiedene Neben

gattungen der Malerei zur Entwickelung. Die Genre- und Schlachtenmalerei 

wird bedeutend rcprasentirt durcll Michelangelo Cerquozzi (1602-1660), 

den SchUler des Arpino, und etwas .spaterdurch den Niederlander Pieter 

van Laar, genannt Bamboccio. Die besten Arbeiten Cerquozzi's befinden 
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sich In1 Auslande. Er ist, wie schon erwahnt, mit Salvator Rosa der Be

grUnder der italienischen Schlachtenmalerei. 

J aq ues Co u rto is, gcnannt P, 0 ur g II i gno 11 ([62 [- [67 [), Jesuit, war 

Fig. I7I. SalvatoI' Rosa. Glaucus und Scylla. 

del' Schuler des Cerquozzi, rich tete sich aber gleichzeitig nach Salvo Rosa, 

obgleich sein Kolorit meist reicher ist, als das des Letzteren. Er malt eben

falls Schlachten, von denen zwei im Pal. Borghese, eine grosse im Pal. Pitti, 

zwei grosse, wahrscheinlich historische Schlachtenbilder, und zwei kleinere in 

den Uffizien, zwei im Pal. Capponi zu Florenz, und mehrere im Pal. Corsini 

zu Florenz. 
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Diese Gattung schlief aber bald wieder ein, weil es an historischem 

Inhalt fehlte, und sich die, wenn auch prachtigen Episoden immer wieder

holten, neb en einem gedankenlosen Flickwerk. Das unkriegerische Italien 

uberliess die Nachfolge den Hollandern, van der Meulen und anderen, 

und den Deutschen, bei welchen Rugendas sie neu und eigenthUmlich belebte. 

Ais Pfleger einer besonderen Spezialitat, der Blumenmalerei, trat in Rom 

Mario de' Fiori auf ('r 1673), ebenfalls in Nachahmung der Niederlander. 

Eine nur dekorativ gemeinte Blumenmalerei von ihm, im Spiegelkabinet des 

Pal. Borghese. 

Rom ist in dieser Zeit auch der Hauptsitz der von Pietro da Cortona 

abgeleiteten, nur auf dekorative Zwecke ausgehenden Schnellmalerei; hierher 

gehoren Gianfranc. Romanelli (t 1662), Cirro Ferri (t 1689), Filippo Lauri 

(t 1694) u. H. m. 

Die genuesischen Maler dieser Epoche folgen auch jetzt, wle frUher 

schon, den anderen Scbulen nacho Domenico Fiasella, genannt Sarzana 

('r 166C)), gleicht mehr dem Guercino. - Bernardo Strozzi, genannt il 

capucino genovese (1581-1644), ist hochberUchtigt unter den Nachfolgern des 

Caravaggio. - Benedetto Castiglione (1616-1670) ist ein gewissenloser 

Cononist und kultivirt daneben als Nachahmer der Niederlander das Thier

stUck, ohne recht deutliche Absicht. Derartige, zum Theil lebensgrosse 

Dekorationsbilder von ihm, im Pal. Colonna zu Rom und in den Uffizien. -

Yom Capucino ist eine Scene nach der Auferstehung mit dem heiligen 

Thomas, im Pal. Brignola in Genua, mit roher Verdeutlichung behandelt. 

Seine Susanna, im Pal. Spinola ebenda, gehort zu den profanirten Figuren 

aus dem alttestamentarischem Kreise; das Biblische ist hier nur Vorwand. 

Auch im Genrebild greift der Capucino zu den gewohnlichsten Stollen mit 

Vorliebe; er malt etwa eine Kochin mit Geflugel, wie im Pal. Brignola zu 

Genua. 

Ais eme der hochcharak1:'eristischsten Aeusserungen der Malerei dieser 

Zeit muss aber die, hauptsachlich in Rom, entwickelte Gewolbmalerei ange

sehen werden, welche im Verfolg der durch die Leistungen Correggio's ublich 

gewordene Glorienmalerei nun die ganze Fhiche der Gewolbe einnimmt, in 

der Regel ohne \\"eitere Theilung. Diese Art fand bereits in Pietro da Cortona 

einen fruchtbaren Vertreter; aber erst Pater Andrea Pozzo, geboren 1642 

zu Trient, gestorben 1709, erfand fUr die Gestalten dieser Malerei einen neuen 

Raul11 als Einfassung und bequemen Aufenthaltsort, welcher gleichsam eine 

Fortsetzung der Architektur der Kirche bildete. In der Regel gab er eine 

l11liglichst prachtige Hofhalle wieder, Uber welcher man den Himmel und die 

schwebenclen Glorien siellt. Urn dies tauschcncl darstellcn zu konnen, war 
EllE II. 
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cinc grossc Mcisterschaft in der Pel'spcktivc nothig, dic Pozzo auch in erstallll

lichcm Masse besass. Pozzo ist in allcn StUcken del' bel'lihmtcste diescr 

KUnstler; cr bl'achte Zllerst seinc Glorien und Apotheosen, in mitten von 

grossen pel'spcktivischcn Kompositioncn, verbllnden mit Skllipturcn, Stuckos, 

V crgoldungen, Bronzen, kostbaren und farbigen Marmorarbeitcn, in cin zu

sammenhangcndes Dekorationssystem. In diesem engercn dckorativen Sinnc 

darf man Pozzo's System wohl mit Recht als Inbegriff des <desuitenstils» bc-

Fig. 172. Pazzo. Kurrelmalerei der Altarnische in San Ignazio zu Rom. 

zeichnen, weil dasselbe charakteristisch fUr die Kirchen der Gesellschaft Jesu 

ist und zuwcilen einen betrachtlichen Theil des Schmucks dieser Gebaude 

bildet. 

Pozzo fLillte Kirchengewolbc aller Art mit Glorien, Paradicscn, Assunten 

und Visionen; und ausscr dicscn schwebenden, stets in Untensicht gegebenen 

Gruppen und Gestalten, sctzt sich bei ihm am unteren Rande, auf Balustraden 

und Absatzen, ein Volk von andcren Gestalten an, deren irdisches Lokal die 

prachtigen, perspekti visch gemalten Hallen sind. Der Ausdfuck der Innerlich

keit, dic Erhabenheit der kirchlichen Stimmung, muss unter diesem viel

seitigen Reichthum lei den und nach diesel' Seite bleibt das Vorbild Correggio's 

entschieden unerreicht. - Die Deckengemalde dCf Kirche del Gesu in Rom 
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SOWle die des Schill's llnd des Chors der Kirche S. Ignazio dasclbst, werden Zll 

seinen Hauptleistungen gezlihlt; besonders die letztgenannten sind unLibertrotren 

geblieben (Fig. 172.) Er selbst bleibt in seinen Gewejlbmalcreien in S. Barto

IOl1lmeo zu Modena dagegen ZlIruck. Andere Male begnUgt sich Pozzo mit 

der blossen perspektivisch gemalten Architektur, wie in der Scheinkuppel der 

Fig. "73. Pozzo. Gemalte Kuppel im Collegia romano ZlI Rum. 

Badia zu Arezzo im Saal der Pinakothek zu Bologna und in der Kuppcl des 

Collegio romano zu Rom (Fig. 173)' - Gleichzeitig mit Pozzo lieferten 

Haffner und Colonna in ltalien die gemalten Architekturen der Deckenbilder. 

Noch ein neapolitanischer Nachahmer del' Manier des Pietro da Cortona ist 

Luca Giordano (1632-1705), mittelbarer SchUler des Caravaggio, und einer 

der gross ten Schnellmaler. 1m Tesoro, zu S. Martino in Neapel, hat er die 

Geschichten del' Judith und der ehernen Schlange binnen achtundvierzig 
4* 
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Stun den an das Gewolbe gem alt. Sein heiliger Franz Xaver, der die Wilden 

tauft, im Museum zu Neapel, ist in drei Tagen vollendet. Immerhin ist sein 

von Paolo Veronese ausgehendes Kolorit noch von wahrer Frische und mit

unter beneidenswerth. Er verleiht seinen, ohne sicherenKontur, ohne Auswahl in 

Formen und Motiven, mit einer gewissen Liederlichkeit gemalten Figuren, 

doch einen grossen Reiz und anscheinende Lebenswahrheit. Giordano's 

grosses Fresko Uber clem Portal der Gerolimini, S. Filippo zu Neapel, «die 

Vertreibung der Kaufer und Verkaufer aus dem Tempe!», ist mit einem Auf

wand von slidlicher Handgreiflichkeit gemalt; wie denn ein derber Naturalis

mus bei allen diesen Spateren erkennbar ist. - Aber Luca bringt auch dem 

Zeitalter der Glorien und Visionen, deren Vorbild Correggio's Domkuppel in 

Parma war, den Untenansichten, Wolkenraumen und den darin wie in einer 

wirklichen Welt verkehrenden Engelschaaren, seinen Zoll. In seiner Madonna 

del rosario, im Museum von Neapel, stellt er die Madonna schwebend auf 

Wolken, unter einem von Engcln getragenen Baldachin vor, wahrend vorn 

S. Dominicus, S. Chiara und andere Andachtige ihrer harren. Es ist eine 

himmlische Prozession, ins volksthlimlich Neapolitanische libertragen. -- Auch 

in der Ausweitung der Allegorie ist Luca ein echter Nachfolger des Pietro 

da Cortona. Sein Plafond in der Gallerie des Pal. Riccardi in Florenz zeigt, 

wie Cardinal Leopold, Prinz Cosima und andere, als Lichtgottheiten aus den 

Wolken daher geritten kommen; ringsum ist der ganze 01 ymp vertheilt. 

Es herrschte damals eine unglaubliche Lust an grossen gemalten Raumen, 

das Verlangen nach soIchen war allgemein, und die Maler konnten sich nicht 

genug thun, um die kolossalsten Vorwurfe zu bewaltigen. Die Absieht blicb 

immer auf eine bis auts Aeusserste getriebene perspektivisehe Wirkung ge

richtet. Die grosste Sehwierigkeit blieb die Darstellung des Lichts. Es 

galt, neben den Fenstern, mit der Helligkeit des Bildes auszukommen, und 

mindestens den Grad des Tageslichts, wenn nieht gar den Glanz des Paradieses, 

zu erreichen. Man musste deshalb die Fenster versteeken und die Beleuehtung 

nur auf das bemalte Gewolbe wirken lassen. Der jUngere Bibiena, der Bau

meister von S. Antonio in Parma um 1714, half sieh dadurch, dass er im 

Langhause zwei Gewolbe liber einander baute und dem oberen starkes Seiten

licht gab. 1m unteren Gewolbe liess er eine Menge Oeffnungen, durch wclche 

man die im Himmel schwebenden Personen hell beleuchtet erblickte. 

Die spateren Venetianer, wenn sich auch einzelne Talente an dem Vor

bilde Paolo Veronese's sWrken, gehen ebenfalls zur Weise Pietro da Cortana's 

und Pozzo's liber. Von Fumiani (t 1716) ist die ungeheure Deckenmalerei 

in S. Pantaleone merkwUrdig, weIche nicht mehr aus viclen eingerahmten 

Bildern, sondern aus einer grossen Komposition, mit perspektivischer Anord-
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nung in Pozzo's Art besteht; Ubrigens doch nicht al frcsco, sondcrn auf auf

gcnagcltcn Tuchflachen gcmalt ist: dic Thatcn und die Gloric S. Pantalcons 

enthaltend. -~ Pietro Libri hangt in den Formcn schon sehr von Pietro cia 

Cortona ab. Scin SchUlcr war Carlo Lotti, eigentlich Loth aus Mlinchen 

('r J 6<)8). Von den Geschichten dcr heiligen Anverwandtcn werdcn jetzt vorzugs

weisc nur die pathetischen, besonders die Sterbebetten behandelt; so dcr Tod 

des heiligen Joseph von Lotti in dcr Kapelle Fcroni der Anunziata zu Florenz. -

r n der vcnetianischen Deckcnmalerci werden die, bis dahin noch Ublichen, mit 

einem Systcm von Einzelgemlildcn liberzogenen Flachdecken, welche besonclcrs 

als Oelgemlilde dunkel und sch\yer erscheinen, ganz von der frohlichen Klar

heit des Fresko verdrlingt. Ais endlich Giov. Batt. Tiepolo (t 1770) in 

Venedig die Glorienmalerei in Frcsko einflihrte, ging er noch Liber alles Re

kannte hinaus. Ticpolo ist ein Nachfolger Paolo Veronese's, allerdings meist 

Schnellmaler, mitunter aber noch ansprechend. 1m Kolorit h~~t er eincn 

hcllen Silberton. In seinen hellfarbigen Bildern treibt er die Untenansicht 

vielleicht am weitesten; so dass Fusssohien und N asenWcher zu charakteristischen 

Theilen seiner Gestalten werden. Eine Assunta an der Decke von S. M. della 

pi eta, an der Riva in Venedig; die Glorie des heiligen Dominicus in S. S. 

Giov. e Paolo, letzte Kapelle rechts. Tiepolo hat in Deutschland mehr gemalt 

als in Italien; aber in allen seinen Malereien folgt er den Spuren Pozzo's. -

Die erstaunlichsten Excesse beginnen liberhaupt erst mit dem [8. Jahr

hundert. In der Absicht das Raumverhaltniss der Schwebegruppen recht 

deutlich zu versinnlichen, liess man Arme, Beine und Gewander einzdner 

Figuren liber den gegebenen Rahmen hervorragen und steHte dieselben meist 

durch ausgeschnittene Blechstlicke her. Mitunter sind sogar einzelnc Engelchen 

und aHegorische Personen ganz aus dem Rahmen herausgeschwebt, wie es in 

S. Ambrogio in Genua vorkommt. 

Die letzte romische Malerschule grlindete, um die Mitte des 17. Jahr

hunderts, Andrea Sacchi (r600- [66[). Er hat ein krMtigeres und grLind

licheres Kolorit, als Pietro da Cortona; und wenn auch in seinen Bildern 

das Pathos vorherrscht und mit Vorliebe die Sterbebetten behandelt werden, 

wie in seinem «Tod der heiligen Anna» in S. Carlo ai catinari zu Rom, linker 

Altar; so hat er doch noch ruhige, feierliche Andachtsbilder gemalt, wie sein 

S. Romuald mit den Monchen, in der GaJlerie des Vatikans. Eine Messe des 

heiligen Gregor, ebenfalls von ihm, in der vatikanischen Gallerie. 

Carlo Maratta ([625-[713), der bedeutcndste SchUler des Sacchi, 

ist noch ein grosser Zeichner, gewissenhaft in den Formen, aber ohnc 

individuelle Begeisterung, wenn auch geistreich und geschickt. Einzelnc 

Apostelfiguren von ihm, in den oberen Zimmern des Pal. Barberini zu Rom, 
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e1l1e Assunta mit den vier Kirchenlehrern in S. M. del popolo zweite Kapelle 
rechts. 1m Kolorit ist Maratta matt, und mitunter, wie in der «Pittura» im 

Pal. Corsini, oder in seiner «Madonna mit dem schlafenden Kinde» im Pal. 

Doria, giebt er den Guido Reni wieder. Auch in den damals Ublichen Mar

tyrien hat Maratta etwas geleistet; seine Marter des heiligen Blasius in S. M. 

di Carignano zu Genua, erster Altar rechts, halt sich an die ausschweifendsten 

Vorbilder des Domenichino. Maratta's Madonnen folgen der ceremoniellen 

Auffassung der Zeit, wie in dem Ovalbilde im Pal. Corsini zu Rom. Hier 

hat die Madonna etwas zu schelten, so dass die musizirenden Engel sich nur 

ganz schUchtern, in Erwartung ihrer Befehle, bei Seite halten und der kleine 

10hannes sich nur ebenso schUchtern herbeiwagt. Dies vornehme zuruck

haltende Wesen, das hier den heiligen Personen zugetraut wird, findet seine 

Parallele in den damaligen Ansichten Uber den geistlichen Stand. 

Uebrigens bleibt Rom der Hauptsitz der, von Pietro da Cortona ab

geleiteten, nur noch dekorirenden Schnellmalerei. Der Florentiner Bened. 

Luti (t 1724) geMrt zu diesen Meistern. Ein Plafond von ihm, im Pal. Colonna 

in Rom, zur Verherrlichung Papst Martin's V. - Unmittelbar auf Maratta 

folgen noch ein paar Maler, die in der F ormgebung nahezu so gewissenhaft 

als er sind, man lernt sie im Pal. Corsini zu Rom kennen: die Muratorit, 

Ghezzi, Zoboli und den angenehmsten der Cortonisten, Donato Creti. Ganze 

Kirchen, wie S. Gregorio, S. S. Apostoli, sind mit den leidlich gewissenhaften 

Bildern eines Constanzi, Gauli, des schon genannten Luti u. A. gefUllt. - Von 

Ga uli, dem Nachahmer des Pozzo, das Deckenfresko im Hauptschiff des Gesu 

in Rom, mit besonders geschickten Farben und Verkurzungen. Er will mit 

allen Mitteln glauben machen, dass seine Heerschaaren aus dem Empyreum 

gegen den Hochaltar heran schweben. Die Oelskizze zu diesem Bilde be

findet sich im Pal. Spada. - Von Constanzi ist das Deckenfresko in S. Gre

gorio gemalt. 

Bemerkenswerther Weise fallt die hochste BIUthe der romischen Mosaik

technik, welche doch gewissermassen nur neben einer grUndlichen Oelmalerei 

denkbar scheint, gerade in diese Zeit, Die Altarblatter in St. Peter, mosaizirt 

unter der Leitung der Christofaris, entstehen in den ersten lahrzehnten des 

18. lahrhunderts. Allein diese spate, mehr lokale als allgemeine Besserung, 

ist ein rein ausserliches Resultat akademischen Fleisses; ein neuer geistiger 

Gehalt, eine tiefere Anschauung der darzustellenden Gegenstande ist damit 

nicht mehr verbunden. 

Der Romer Pompeo Battoni (1708-1717), Zeitgenosse und Rivale des 

Raphael Mengs, bildet selbst schon den Uebergang zu einem strengeren Stile. 

Von ihm, der Sturz des Zauberers Simon in S. Maria degli Angeli in Rom, 
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bei welch em wieder etwas individuelles Leben zu spliren ist, wenn auch ohne 
tieferen Sinn. 

Die ehemals berlihmte bolognesische Malerschule, die Schule der Caracci, 

geht gegen 1700 eben falls in das damals allgemeine Niveau ~inliber. Cavaliere 

Carlo Cignani (1628 - 1719) und Pasinelli sind die letzten Vertreter. Cignani 

zeigt noch mitunter den echten von Michelangelo's Sistina abgeleiteten Deko

rationsstil, wie in seinen berlihmten acht Putten, je zwei mit einem Medaillon 

liber den Thliren von S. Michele in bosco zu Bologna, zu erkennen ist. 

Ein Altarbild von ihm, in S. Lucia zu Bologna, Christus als Kind vor der 

Madonna stehend, den Johannes und die heilige Teresa mit Kranzen beloh

nend, tibertragt schon in etwas gesuchter Weise die Handlung auf das 
Christuskind. 

Von spateren Vcnetianern sind noch zu nennen: als Nachahmer des 

Paolo Veronese, Marco Ricci (t 1729) und als Nachfolger des Giordano, Paolo 

de Matteis (t 1729). - Pietro Longhi (1702 - 1762) malt Genrebilder aus dem 

vornehmen Leben, etwas satyrisch gefarbt. Ein Bild von ihm, «die Toilette 

einer grossen Dame», in der Akademie zu Venedig. 

In der neapolitanischen Schule tritt, von Luca Giordano an, eine Ver

flachung ein, welche dann mit Giac. del Po, Solimena (t 1747), Conca (t 1764) 

Franc. de Mura, Bonito u. A. in blosse Dekorationsmalerei ausmtindet, wenn 

auch meist mit bltihendem Kolorit. Von Solimena, die Fresken der Sakri

steien von S. Paolo und S. Domenico maggiore, und eine grosse Geschichte des 

Heliodor innen, tiber dem Portal del Gesu nuovo. Von Conca, ein grosses 

Mittelbild der Decke in S. Chiara, David vor der Bundeslade tanzend. Ein 

grosses Deckenbild in S. Chiara von Franc. de Mura u. s. w. - Beim Ver
kommen der Lokalschulen in Italien reisten vorzliglich diese Neapolitaner als 
Virtuosen der Schnellmalerei herum und drangen auch in Toskana ein. So 
hat Conca im Hospital della Scala zu Siena die Chornische mit der Geschichte 
des Teiches von Bethesda ganz stattlich ausgemalt' 

Der Cerimonienmalerei huldigt auch Giac. del Po in seiner «Ruhe auf 
der Flucht nach Aegypten», im rechten Querschiff von S. Teresa in Neapel. 
Die Scene ereignet sich auf einer Nilihsel, Joseph wacht auf, es ist eben 
himmlische Audienz, die Madonna spricht mit einem Engel, der einen Nachen 

anbietet, und tiberlasst unterdess das Jesuskind der Bewunderung und An

betung zahlreicher Engel vcrschicdenen Ranges, von denen die 1ilteren die 

jungeren meistern. 

Ais aufkommende Nebengattung der Malerei ist noch die Architektur

malerei zu erwahnen. Giov. Paolo Panini in Rom (t 1764) malt sehr fleissig 

durchgefUhrte Bilder dieser Art, einige im Pal. Corsini; abel' sie geben nur 
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1m mer einzelne Strahlen des Lichts, elas sich in Gaspero Poussin unci Claude 

Lorrain so machtig gesammelt hatte. 

d) Dekoration und Kunstgewerbe. 

Das Streb en nach dekorativer Gesammtwirkung, das hierdurch bedingte 

undefinirbarc Ineinanderspiclen aller Kunstzweige, war das hauptsUchlichstc 

Merkmal dieser Zeit und musste desshalb schon we iter oben mehrfach Er

wahnung finden. 1m Grunde genommen ist die Richtung der gesam1l1ten 

K unstlibung der Epoche cine dekorative, aber innerlich einheitliche; denn wo 

die Architektur mit ihren malerischen Bestrebungen aufhort, setzt die Skulptur 

dieselbcn fort und geht oft untrennbar in die Malerei selbst liber. Aber die 

Amlibung dieser alle Kunstz"'cige verbindenden Dekorationskunst verlangt 

cine ganz universelle Bcgabung der schaffendcn Klinstler, wenn dic auf 

Illusion und grossartigste Wirkung gehende Absicht erreicht werden soIl; und 

diese Vielseitigkeit des Konnens haben die Hauptvertreter dieser Eichtung 

auch jedenfalls besessen. 

Eincr dieser Maler-Architekten ist der schon genannte Pietro da Co r

ton a (1596- 1669). Seine berlihmten, weiter oben geschilderten Malwcrke, 

im Hauptsaal des Pal. Barberini in Eom und in den SUlen des Pal. Pitti in 

Florenz, treten in eine innige Verbindung mit den ebenfalls von ihm erfundenen 

ornamentalen und figlirlichen Stucko's, undbilden ein dekoratives GaIlZeS von 

neuer, eigenthlimlich schaner \Virkung. Unter vielen architektonischen deko

rativen Einzelwerken des Pietro da Cortona mag noch del' Altar des heiligen 

Franciscus Xaverius in del' Kirche tiel Gesu in Rom Erwahnung finden: Ein 

Marmor- und Bronzebau. ahnlich dem Ignatius-Altar derselben Kirche von 

Pozzo, wenn auch minder reich. In del' Mittc des durchschnittcnen Gicbels 

befindet sich die Apotheose des grossen Missionars Indiens. 

In Regeln gebracht hat dicsc Dekorationsmanier, del', auf allen Gebieten 

del' Kunst, abel' hauptsachlich als Maler thLitige Andrca Pozzo (1642-1709) 

durch sein grosses Werk: Perspectiva -pictorum et architcctorum, Eoma 1723, 

zwei Bande in Folio mit 220 Kupfertafeln. Pozzo's Art dcr Verbindung von 

gemalten Glorien und Apotheosen, mit grossen perspektivischen Hallenbauten, 

mit Skulpturen, Stucko's, Vergoldungen, Bronzen, kostbaren und farbigen 

Marmorarten, wurde oben als <desuitenstil» bezeichnet; blieb aber durchaus 

nicht auf die Kirchen des Ordens beschrankt. Ein glanzender Reichthum del' 

Dekoration wurde ganz allgemein durch das malerische Grundprinzip des 

Barockstils hervorgerufen; und wenn diese prunkvolle Manier clem rein kirch-
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lichen Ausdruckc Schad en brachtc, so eignetc sie sich umsomchr fUr die 

innere Ausstattung flirstlicher Paltiste und bnd auch auf dicscm Gebietc viel

fache Verwcndung, \Vie zahllose Beispiele in ganz Europa bezeugen. - Selbst 

der berUhmte Prachtstil Lcpautre's, unter Ludwig XIV., beruht in den Haupt

motiven auf der Nachfolgc Pozzo's. -

Allerdings werden zunachSl in den Kirchcn und namcntlich in Jesuitcn

kirchen, die kostbarsten Inkrllstationen mit Marmoren aller Farben, mit Jaspis, 

Lapis Lazuli u. s. \\'. allsgeflihrt, um clem mlichtigen Drange nach durch

gehender polycbromischer \Virkung ZlI geniigcn. Jm Gesu in Rom werden 

die Pilaster mit dem kostbarsten gelben Marmor belegt. In S. Ambrogio in 

Genua \\erden Inkrustationen ausgeflihrt, \\'ekhe man als typisch ansehen 

kann. Hier sind die Pilaster der Hauptordnung unten roth und weiss, oben 

schwarz und weiss gestreift, KapiHile und Gesimse bleiben weiss, 

nur der Fries ist schwarz mit \\"eissen Ornamenten. - Bcsonders 

KapeUen konnte man sich des Reich

tl1Ums nicht genug thun; das Innere derselben wurde. wenn irgend moglich, 

mit den kostbarsten Marmorarten ganz liberzogen und noch mit vergoldeten 

Bronzereliefs ausgestattet. Man liebte es, im iiberschwanglichen Streb en nach 

dcm Stimmungsvollen, sogar die Trauer in Passionskapellen durch dunklc 

Marmorarten auszudrlicken. - Die dem Auge nlichsten Theile wurden durch 

Mosaikzierrathen ausgezeicbnet. -W enn man die echten Stoffe nicht hatte, 

ahmte man sie mindestens in Stuckmarmor nacho 

Il1 den zahlreich erbautell 

Zu einer so reichen Polychromie passte nur noch eine stark modellirte 

Plastik, deshalb setzte der spate Barockstil grosse allegorische Figuren in die 

Bogenzwickel, ganz ohne Riicksicht auf d'en architektonisch gegebenen Raum; 

schliesslich wurden auch noch Gesimse und Giebel mit Figuren besetzt. Die 

schon geschilderte GewOlbmalerei beschloss dann wlirdig das in seiner Art 

harmonische, im hochsten Grade den Sinnen schmeichelnde Werle 

In der Kirche del Gesu zu Rom errichtete Pozzo, \Vie erwiihnt, 

den Ignatiusaltar, eines der reichsten und kostbarsten \Verke (Fig. 174). Auf 

einem Marmorunterbau erheben sich zwei Paar romisch-korinthischer Saulen, 

mit einem vielt~lch verkropftem Gebalk, nebst durchschnittenem Fronton be

kront. In letzterem eine plastische Gruppe der heiligen Dreifaltigkeit, auf 

Wolken. Die Saulenschiifte sind mit Lapis-Lazuli bedeckt, Kapitale und Basen 

in vergoldeter Bronze gebildet, das FigLirliche aus weissem Marmor. Innerhalb 

der Saulenarchitektur befindet sich eine mit kostbarem Marmor bekleidete 

Nische, ehemals mit der silbernen Statue des Heiligen (Qu. Gailhabaud, 

Heft 74 und 75). 

In der Kirche S. Ignazio Zll Rom sind an den End en des Querschiffs 



Fig. '74. 1'ozzo. Altar des heiligen Ignatius zu Rom. 
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zwel ahnliche, luxuriose Alt~ire aLls kostbarem Marmor unci vergoldeter Bronze 

gebildet (Qu. Gailhabaud, Heft 74 und 75). 

Die Arbeiten der Kunststecher in dcr spateren Barockzeit stchen zunachst 

allgemein und besonders auch in Italien unter dem Einflusse der Niedcrllinder 

Fig. '75. Stephano della BeUa. Ca-rtollsehe. 

und wicderholen. das als «Stil Rubens» bekannte. schwerfallige, breite Cartou

schen- und Rankenwerk, wie dies z. B. bei Agostino Mitelli, Maler und Kunst

stecher (1609- 1660) zu bcmerkcn. Bald aber beginnt der Einfluss der franzo

sischen Klassik, des Ornamentgenres Lepautre: Bei Stephano dclla Bella, Maler 

LInd Kunststecher, gcborcn zu Florenz 1610, stirbt daselbst 1664, ist dies am frlihe

sten der Fall und gewisscrmassen selbstverstandlich, denn er arbeitetc in scincn 

bestcl1 Jahrcl1 von 1640-50 in Paris (Fig. 175). Franc. Bcdeschilll1S um [688, 
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arbeitct ebenfaJls im Genrc Lepautre (Fig. 176). Die Stiche l1ach den Zcich

nungen dcs Kutschcnmachers Cirro Ferri in Rom, um 1691, zeigen cin schwcr

ftilliges, krauscs Blattwerk, mit einem Ucbcrgang zum Muschelwesen. - Dic 

Kompositioncn von Paolo Cccconi in Venedig am Enclc des 17 . .Tahrhunderts 

zcigen ein Rarock, das nicht mchr wcit ab ist von dem franzosischen Roccoco. 

Am Al1fal1g dcs J 8 . .Tahrhundcrts wird die Ornamcntik Italicns ganz 

franzosisch, im Sinnc der Klassik Louis XIV; Akanthusranken und Blattwcrk 

werden wicdcr verschwcnclcrisch angewcndet. Die Hauptvertretcr diescr, clem 

clamals allgcmcin curopiiischel1 Nivcau cmsprechenden Kunstrichtung sind clie 

Ribiena's. Ferdinand Galli Bibiena (1657- 1743) aus Bologna giebt Interieurs, 

F a.,:aden, PIa fonds, Theaterdekorationen, Katafalke u. s. w.; alles 111 e1l1cm 

Fig. 176. Bcdeschinns. Ornamentfiillung. 

malerisch iibertriebenen Stile Louis XIV. Der Sohn des Vorigen, .Toseph 

Galli Bibiena, Maler und Architekt, geboren Zu Parma, gestorbcn 1756, folgt der 

Manier seines Vaters und ist besonders durch den Reichthum seiner perspek

tivisch dargestellten, theatralisch wirkenden Interieurs bemerkenswerth. -

Giov. Batt. Grondoni aus Genua arbeitet in BrUssel, um 1715, und liefert 

Vorlagen ftir Goldschmiecle und .Tuweliere. - Lorenzo Zucchi, Kunststecher, 

geboren 1704 in Venedig, stirbt 1779 in Dresden, komponirt seine Ornamente 

ganz im Stile Louis XIV. 

Die kunstgewerblichen Leistungen dieser Zeit sincl bedeutencl, schon 

wegen cles iiberall beliebten Reichthums cler inneren Ausstattung . cler Gebaude, 

aber sie werden von clem allgemeinen Dekorationsstil gewissermassen auf

gezehrt und verlieren ihre Einzelbedeutung. Damit schwindet auch das be

sonclere Interesse an clem Namen des Verfertigers, der sich kaum mehr wie 

frtiher zu einer selbststandigen Bedeutung aufschwingen konnte. Wer mochte 
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die Namen der vielen geschickten Dekorationsmaler und Stuckateure Llieser 

Zeit aufzahlen, wenn sie auch bekannt waren? Ihr Ruhm und Verdienst geht 

unbeachtet in den Ruhm des Hauptmeisters auf, der auch mehr als sonst die 

geistige Erfindung aller einzelnen Theile auf sich konzentrirte. 

c) Kunstlitteratur. 

Die archaologische F orschung beginnt ihre Kreise immer weiter zu 

ziehen. War es [ruher, in der Hauptsache, nur die romische Antike, welche 

gemessen, aufgenommen und beschrieben wurde, so tritt jetzt die griechische, 

etruskische, altchristliche und mittelalterliche Vorzeit mit ahnlichen AnsprUchen 

auf Beachtung heran. Indess sind es doch nur die Aufnahmen der romischen 

Antike, welche direkt auf die Stilgebung del' Barockzeit wirken. Werke liber 

romische Antike sind: Montano, (Jean Baptiste), mail1indischer Bildhauer, geb. 

1534, stirbt in Rom 1621, Architettura con diversii ornamenti cavati dall' antico. 

Calisto Ferrante exc. Rome 1636; - derselbe, Sielta di varii Tempieti antichi. 

Soria exc. 1624; - derselbe, Raccolt[l de Tempii et Sepolcri designati d'all 

antico, etc. Calisto Ferrente Romano exc. 1638; - Bartoli, Sepolcri antiqui. 

Rom 1699, Fo!. Mit Kupfern; - Crochiante, Istoria della chiesa di Tivoli; 

- Marzi) Historia, tiburtina; - Stet~1l10, Cabral et Fausto de Re, delle ville 

et de piu notabili monumenti della citta et de territorio di Tivoli; - Maffei, 

Antiquitates Galliae Ep. XXV. Verona 1734. 4; - Vasi, M. della magnificenze 

di Roma antica e moderna. Rom 1747 - 61. Fo!. Mit Kupfern; - Carlo 

Fontana, l'Amfiteatro Flavio descritto e delineato 1725. Fo!. Mit Kupfern; -

Maffei, F. S., degli Amfiteatri. Verona 1728. Fo!. Mit Kupfern; - Bianchini, 
Fr. Circi maximi et Imperatorum romanorum Ichnographia. Rom 1726. 

Ueber etruskische AlterthUmer schreiben: Dempster, Etruria regalis etc. 

Florenz 1723-24, 2 Vo!' Fol. Mit Kupfern; - Gori, Museum etruscum. 

Florenz 1737. 3 Vol. Fol. Mit Kupfern. 
Das altgriechische taucht in der italienischen Kunstlitteratur zuerst auf, 

mit FraneHi's, Fr., Atene attica. Venezia 1707. 4°. 

Ueber Altchristliches, besonders romisches und ravennatisches, kommt 

mehreres zur Herausgabe: Fabre, Girolamo, Ie sagre memorie di Ravenna 

anti ca. V cnetia J 664, in 4°; - derselbc, Ravenna ricercata, novero compendio 

istorico deHe cose piu notabili dell' antica cittil di Ravenna ore disoccupatc. 

Bologna 1678. 8; - Ciampini, 1., Vetera monimenta etc. Romae 1690. Fa!. 

Mit Kupfern; - derselbe, De sacris aedificicis a Contantino magna constructis. 

Rom 1693. Fo!. Mit TafcIn; - De S. Clemente papa et martyre eiuslluG 
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basilica 111 urbe Homa, auctore Ph. Rondinino, Taventino. HomaL: 1706. + 
Mit Tafeln; - Anastasii Bibliothecarii, Vitae romanorum pontificu1l1 a beato 

PL:tro ad Nicolaum I., Romae 1718. 4 Bd. in Fol.; - Storia della Basilika 

diaconale, collegiata e parochiale di S. Maria in Cosmedin, Roma 1715.

Dello stato della chiesa di S. Maria in Cosmedin. Roma 171g. 

Das Mittelalter ist nur gering vertreten mit: Francisc. Mariae Angeli, 

Collis paradisi amoenitas, seu S. conventus assinensis historia. 1704; -

Antonio Visentini. Urbis Venetiarum prospectus celebriores ex Antonii Canal 

tabulis XXXVIII. expressi. Venedig 1742. Fol.; - Ciampini, Vetera monu

menta. Rom 1747. Fol. Mit Kupfern. 

Ueber die Schopfungen der alteren Renaissance handeln: Chattard, Nuova 

descrizione del Vaticano e della basilica di S. Pietro. Rom J 667. 12; - Gale

struzzi (Giov. Battista), Maler und Kunststecher, geboren 1618 zu Florenz, arbeitet 

in Rom; Trotti di Polidoro designati dall' originale in Roma, intagliati da 

Giovanni, Battista Galestruzzi Fiorentino 1658; - Costaguti, Architettura della 

basilica di S. Pietro in Vaticano, opera di Bramante Lazzari. Rom 1684. 

Fol. Mit Kupfern; - Fontana, c., II tempio Vaticano e sua origine, Rom 

1694. 2 Vol. Fol. Mit Kupfern; - Rossi, Insignium Romae templorum pro

spectus. Rom 1684. Fol. Mit Kupfern; - Bonani, Ph., Numismata sum

morum Pontificium templi Vaticani fabricam indicantia. Rom 16g6. Mit 

Kupfern, dabei die EntwUrfe zur St. Petersbasilika; - derselbe, Templi Va

ticani historia. Rom 1715. Fol. Mit Kupfern; - Sgrilli, B. S., Descrizione 

e studij dell' insegne fabbrica di S. Maria del Fiore Metropolitana Fiorentina. 
Florenz 1733. Fol. Mit Tafeln. 

Die neue Zeit kUndigt sich durch eine Anzahl LehrbUcher an, von denen 

die des Pozzo die weitaus am wichtigsten sind. Pozzo, Pater Andrea, Maler 

und Dekorator, geboren zu Trient 1642, stirbt 1709, schrieb sich lateinisch 

Putei oder Puteus, im franzosischen du Puis. - Von ihm: Perspectiva pic

torum et architectorum Andreae Putei e societate Jesu. Rome 1761. Ex 

typographia Joannis Zempel. Die erste Ausgabe erschien bereits 1693, die 

zweite 1700, mehrere andere bis 1761. Das Buch hat zwei Bande, der erste 

enthiilt auf hundert Tafeln die Elemente der Perspektive mit Text, die letzte 

Tafel giebt das Gewolbe der Kirche S. Ignazio. Der zweite Band, Rome 1737 

ex typographia de Rubeis, enthlilt Architekturdetails, perspektivisch dar

gestellt auf 120 Tafeln. - Bibiena (Ferdinando Galli), L'Architettura civile 

preparata su la Geometria et ridotta alla prospettive etc. Parma 172 I. Mit 

Kupfern; derselbe, Vari opere di Prospettiva inventate da Ferdinando Galli 

do. il Bibiena Bolognese, pittore et architetto etc.; - Bibiena, Joseph Galli, 

Architettura ed Prospettiva dedicate aUe maesta di Carlo Sesto, Imperator de 
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Romani. Da Giuseppe Galli Bibiena, invcntorc dellc mcdcsime. Augusta, 

sottc la direczionc di Andrea Pfeffel. 1740; - derselbe, Dircczioni A'Giovani 

studcnti ncl disegno dell' architettura civile etc. Bologna 1731; - dcrsclbc, 

Direczione della Prospectivi tcorica etc. Bologna 1732. 

Der zahlreiche Rest der Publikationen kommt auf die Erfindungcn und 

Ausflihrungen der zeitgenossischen Klinstler: Pietro Berettini da Cortona, 

Stiche nach seinen Werkcn in 3 Banden, befinden sich in der Bibliothek von 

Paris; - Francini, Alessandro, Architekt, arbeitet im Anfange :des 17. lahrhunderts 

in Rom, spater in Frankreich im Dienste Louis XIII., Livre d'architecture conte

nant plusieures Portiques de difh£rents inventions sur les cinq ordres de co

lonnes, par Alexandre Francine. Paris 163 I; - Opera del Caval. Francesco 

Borromino etc. In Roma 1720. Data in luce da Sabastiano Giannini. 2 Vol. 

Mit III Kupfetn. - Seb. Giannini war der Neffe Borromini's. - In der Biblio

thek zu Paris, Oeuvres de Laurent Bernini, I Band, mit Abbildungen seiner 

Papstgraber, der Kolonnaden von St. Peter, des Altars von St. Peter, seiner 

Fontanen u. a.; - Orlandini (Giovanni), 11 bellesimo libro di grotis moderno 

stampato P. Giovani Orlandi Romano, in Napoli, anno 1637; - Parasacchi, 

Recolta della principale Fontane delle Citta di Roma, 1637; - Mitelli, Agos

tino, unter anderen Arbeiten, Disegni et Abozzi di Agostino Mitelli intagliati 

da figliulo di lui Giuseppe Maria Mitelli; - derselbe, Freggi dell' architettura etc. 

In Bologna 1645. Mit 24 Tafeln; - Stefano della Bella, Verschiedenes, Car

touschen, Architekturen, Portrats, Landschaften, Vasen, Theaterdekorationen, 

Katafalke etc., die Arbeiten von ihm erscheinen urn 1646; - Scoppa, Horatius, 

Recueil d'orfeverie par etc. Neapel 1643; - Radi (Bernardino), Architekt und 

Stecher aus Cortona, lebt in der ersten Halfte des 17. lahrhunderts,DesegniVarii di 

depositio sepulcri. Rome 1618; - derselbe, Vari desegni de architettura ornati 
de Porte etc. Rome 1619; - derselbe, Desegni Varii di Cartelle etc. 1649 u. a.; 

- Cirro Ferri in Rom; Stiche nach von demselben vcrfertigten Prachtkutschen: 

- Bedeschinus, Franc., Indita et fidelissima Urbi Acquilae Samnitum principii 

Poriosae etc. 1688, enthalt Cartouschen; - Grondoni, Gio. Batt., Principii per 

l'ane degli orefici inventati et intagliati per etc. Brussel 170g; - Re, Vicenzo, 

Narrazione del solemni festc fatte celebrate in Napoli da sua Maesta il Re della 

due Secilie Carlo Infante di Spagna etc. I. Napoli 1748; - Zucchi, Lorenzo, 

Raccolta di vari ornati antichi e moderni desegnati da Giulio Enric. Schwartz, 

architetto Regio intagliati in rame etc.; - Brunetti, Gaetano, Maler, arbeitetc 

in London 1736, Sixty different sorts of ornaments etc. 



IV. ABSCHNITT. 

Der klassische Barockstil in Frankreich, von 1643 -1715, 

unter der Regentschaft Anna d' Autriche's und der Regierung 

Louis XIV. 

Seit der grosse Richelieu, wenn nicbt das Szepter selbst, so docb die 

Hand fUhrte, welche das Szepter hielt, stand Frankreich unbestritten an der 

Spitze Europas und damit an der Spitze der Civilisation. In Folge dieser 

FUhrerrolle konnte Frankreicb beanspruchen, auclf in der Kunst seinen eigenen 

Weg zu gehen; und Richelieu that alles, um dies hobe Ziel zu erreichen. 

Indess kam man weder in der Skulptur noch in der Malerei zu einer wirk

lichen nationalen Selbststandigkeit, man blieb vom berninischen und pozzo
schen Stil abhangig; aber wenigstens gelang es in der Architektur, eine eigene 

Richtung zu linden. Der spatere Misserfolg des gefeierten Bernini, bezUglich 

seines Louvreprojekts, war nicht dem Zufall einer gewohnlichen Hofintrigue 

zu danken, sondern hatte seinen tieferen Grund in einer Stromung nationalen 

Ehrgeizes, welche die Abhangigkeit von Italien brechen woHte und deshalb 

dem Entwurfe des Franzosen Perrault den Vorzug gab. 

Wenn man damals in Frankreich den entschiedenen Willen hatte, der 

durch Bernini und Borromini bewirkten Umbildung des italienischen Barocks 

nicht vyeiter zu folgen und einen nationalen Ton anzuschlagen, so war man 

gewissermassen vor die Wahl gestellt, entweder wieder auf den Uebergangs

stil Fran<;ois I. zurUckzukommen, oder an den Ursprung aller Renaissance, das 

Altromische, von Neuem anzuknUpfen. Es war bekanntlich Richelieu, der die 

Wendung zur Antike bevorzugte, und durch die Stiftung der franzosischen 

Akademie zu verwirklichen suchte. Als Louis XIV. wirklich zur Regierung 

kam, fand er bereits eine fertige Richtung vor, und h~Hte diese, selbst wenn 

er den Willen dazu gehabt hatte, kaum mehr vom gegebenen Ziele ablenken 

konnen. 

Das U nternehmen, cine neue klassische Renaissance zu schafi'en, gelang 

indess sowohl in der bildenden Kunst, wie in der Litteratur, nur ausserlich, 

und vielleicht 110ch am bestel1 zu Anfang der Epoche, unter der Regentschaft 
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der Alma d'Autriche. In dieser Zeit ist die Riickkehr zur Antike ernsthafter 

gemeint, als spater und tritt auch in der Innendekoration mit grosser Ent

schiedenheit auf, wie dies beispielsweise in der Ausstattung der sogenannten 

Appartements du Pape im Schlosse von Fontainebleau zu bemerken ist. Aber 

der Geist des Barockstils war viel zu tief eingewurzelt und entsprach viel zu 

sehr dem damaligen Empfinden, als dass er nicht bald wieder, trotz der Klassik, 

und des to lustiger hatte zum Durchbruch kommen sollen. Die Skulptur, die 

Malerei und vor allen die Dekorationsweise des Stils Louis XIV., sind denn 

auch ganz entschieden barock und unterscheiden sich nicht wesentlich von 

der damals in Italien Ublichen, besonders von Bernini und Pozzo eingefUhrten 

Formgebung. Nur das Schwere, Niederlandische des vorhergehenden Barock

stils Louis XIII. wird durch das serieuse Ornamentgenre Lepautre's griindlich 

beseitigt; dann aber folgt bald das elegante zierliche Genre Berain, welches 

seinerseits wieder das kommende Rokoko vorbereitet. Das letztere ist denn 

auch nichts anderes, als ein Zuriickgreifen auf die borromineske Barockdeko

ration, allerdings in echt franzosischer Umbildung. 

Die erste Stufe des Stils Louis XIV., wie sie sich vorzugsweise in den 

Dekorationen Lepautre's ausdrUckt, hat eine gewisse prunkhafte Grosse; aber 

auch eine erkaltende Vornehmheit; wie denn in der That diese beiden Eigen

schaften dem Auftreten des Roi-soleil entsprechend sind; Louis XIV. hatte 

cine umstandliche Etiquette erfunden, welche ihn ausserlich zu einer Art Gott 

machte: Schon die gewohnlichsten Vorkommnisse des Lebens, wie sein Auf

stehen und Schlafengehen waren im hochsten Grade umst3ndlich und durch 

Ceremonien Uberlastet; selbst die bedientenhaftesten Handleistungen mussten 

mit Feierlichkeit von den ersten Personen des Hofes verrichtet werden und 

wurden gewissermassen zu Staatsaktionen. Deshalb erscheint dieser Theater
apoll' mit der AllongenperrUcke oft genug lacherlich und lasst ganz vergessen, 

dass Europa in ihm und seinem Hofe das Muster des guten Geschmacks be

wunderte. Erst in seinen letzten lahren wird Louis XIV. selbst des Gotter

spielens mUde und sucht in Grand-Trianon eine Zufiucht vor der lastigen 

Etiquette von Versailles, nicht ohne starke aussere Veranlassung; denn Armee 

und Marine waren damals geschlagen, die Finanzen ruinirt, das Volk im 

Elend. Auch sein einziger Sohn war gestorben, ebenso sein altester Enkel und 

dessen Frau. Die Maintenon, frommelnd, streng und von trUbem Humor, be-

herrschte das Privatleben des Konigs. Mit dieser Wendung im Leben 

Louis' XIV., die seinen frUheren Ruhm· ganz vergessen macht, endet auch 

der, nach ihm benannte prunkhafte Stil, urn einer leichtsinnigen Kunst Platz 

zu machen, \Velche den Geist einer Gesellschaft wiederspiegelt, die in ewig 

lachelnder, koquetter Grazie Uber einem Vulkan tanzt. 
ESE II. 
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Mit dem Eintritte Richelieu's ins Ministerium, im Jahre 1624, beginnt 

e1l1e neue Periode in der Geschichte Frankreich's und sogar Europa's. Der 

bald allmachtige Minister verbannt Maria de' Medicis und damit den italieni

schen Einfiuss, bringt Frankreich zur hochsten politischen Machtentfaltung 

und hilft Deutschland in Trlimmer legen. Sein Nachfolger Mazarini, erster 

Minister unter der Regentschaft Anna d'Autriche's, hat noch -mit der Fronde 

und den Spaniern zu kampfen; aber er bleibt endlich siegreich und libergiebt 

bei seinem Tode 1661, dem dreiundzwanzigjahrigen Louis XIV. ein beruhigtes, 

sieggekrontes Reich. Unter dem jungen Konige setzte Colbert die Traditionen 

seiner grossen Vorganger fort, auch in Sachen der Kunst und Litteratur 

durch die entschiedene Beglinstigung der klassischen Richtung. Der um

schmeichelte Louis XIV. stlirzte sich unterdess, aus Landersucht und Ruhm

begier, von Krieg zu Krieg; und lange Zeit hindurch sind eroberte Provinzen 

und Stadte sein sicherer Lohn. Von Spanien erobert er ein Stlick Flandern's 

und die Franche-Comte; und im schon eroberten Elsass werden die freien 

deutschen Reichsstadte, durch die Ranke der Reunionskammern, oder durch 

listigen Ueberfall an Frankreich gebracht. Louis XIV. befindet sich im Zenith 

seiner Herrlichkeit, als Colbert 1683 stirbt, aber mit dies em verschwindet ein 

vernlinftiger Faktor aus der Regierung. Schon 1685 folgt die Aufhebung des 

Edikts von Nantes und ganze Schaaren franzosischer Reformirter verlassen ihr 

Vaterland und ziehen nach England, Holland, Danemark und Norddeutschland; 

allerdings zunachst noch dazu beitragend, urn franzosische Sitte und Kunst 

vollends liber die anderen Lander zu verbreiten. Ein dritter Hauptkrieg Frank
reich's gegen das deutsche Reich entspann sich 1688, wegen libermlithig er

neuter Ansprliche an deutsches Land, aber dieser neunjahrige Krieg endete 

nicht mit dem frliher Ublichen Uebermass von Gloire fUr Frankreich. Immer

hin war es in Folge dieses Krieges, dass Westdeutschland von franzosischen 

Kriegsbanden in graulicher Weise verwlistet wurde, wie es die Ruinen von 

Heidelberg, Speier, Worms und and ern deutschen Stadten, und das mit diesen 

fUr immer verknlipfte schandliche Andenken an die Namen Melac und d'Hu

xelles, der Anflihrer bci diesen Mordbrennereien, bezeugen. 1m spanischen 

Erbfolgekriege nahm das Kriegsgllick endlich ganz von den franzosischen 

Fahnen Abschied, und im Frieden von Utrecht 1713, behielt zwar Frankreich 

seinen Raub an europaischen Landern, musste aber seinen nordamerika

nischen Besitz an England abtreten. Als Louis XIV. 1715 nach 54 jahriger 

Regierung starb, folgten ihm dieVerwUnschungen seines durch immer

wahrende Kriege erschopften Volkes. 

Die Periode der franzosischen Klassik begann in der Litteratur um 1635, 

mit der Stiftung der Academie fran~aise durch Kardinal Richelieu, welche von 
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Amtswcgen dic Unsterblichkeit dekretirte, wenn es mit der am Hofc ausgc

gebenen Parole Ubereinstimmte. Die Dichterwerke hielten sich ungstlich an die 

Nachahmung antiker Formen und im Drama an die abstrakte Autfassung der drei 

Einheiten des Aristoteles. Pierre Corneille (1606-1684) eroffnete mit seinem 

"Cid» die Litteraturperiode Louis XIV. Jean Racine (1639-1699) begann als 

Nachahmer Corneille's mit clem feurigen Dialog, rhetorischen Entwickelungen 

und dem Ausdrucke verschrobener Grosse, fand aber spUtcr seine walue Rich

tung in der Schilderung intimer Herzensregungen. Der Lustspieldichter Mo

liere (1622 bis 1673) hat dagegen etwas demokratisches; er ist der Schopfer des 

modernen Charakterlustspiels und deshalb am wenigsten veraltet. Der Haupt

lyriker der klassischen Periode, Nicolas Boileaux Despraux (1636 - 1711), ist 

pedantisch trocken und phantasiearm und vertritt mit dies en Eigenschaften eine 

starke Seite des franzosischen Charakters. Daneben kommt die unter Mazarini's 

Protektorat nach Frankreich verpfianzte heroische Oper auf; der komische 

und der spezifisch franzosische Skandalroman finden ihre Vertreter: dagegen 

bilden die Feenmarchen und die Fabeln bereits eine nationale Opposition 

gegen die antikisirende Litteratur. Wichtig wird die franzosische Historik 

mit Pierre Bayle (1647-1706), der mit seinem Dictionaire historique et critique 

das Fundament einer wahren Geschichtsschreibung legt. Ein noch wichtigeres 

Element der Litteratur sind aber die Skeptiker: Rene Descartes (1596 bis 

1650) mit seinem den Materialismus vorbereitenden philosophischen System, 

Blaese Pascal (1623 - 1662), mit seinen Lettres a un Provincial, wahrend 

Fran-;ois de la Rochefaucould (1613 - 1680), la Bruyere (1630 - 1696) und 

Charles de Saint-Evremont (1613 - 1703) bereits die praktische Philo sophie 

vorbereiten, weIche der revolutionaren Geistesrichtung des 18. Jahrhunderts 

zuntlchst zur Grundlage dienen sollte. 

a) Architektur. 

Zu den Architekten, weIche sich der von Richelieu gegebenen Richtung 

zur Nachahmung der romischen Antike anschlossen und dam it den Uebergang 

zur Epoche Louis XIV. bewirkten, gehort vor allen ]a q u es. L e Mer c i e r, ge

boren zu Pontoise, gestorben 1660 zu Paris. Es scheint, dass er lange in ltalien 

gewesen ist; sicher befindet er sich um 1607 in Rom und sticht das von 

Michelangelo hergestellte Modell der Kirche S. Giovanni de' Fiorentini in 

Kupfer. 1m Jahre 1626 sticht er den Katafalk fUr Henri II. in Kupfer, zu dem 

er selbst die Zeichnungen entworfen hatte. Hier wendet er bereits eine 

dorische SLiulcnordnung ohne Basis an. Bei seiner ZurLickkunft fand er 1m 
5' 
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grossen Kardinal einen Protektor und erbaute fUr denselben 1629 das Palais 

Cardinal, an Stelle der abgebrochenen Hotels Rambouillet und d'Armagnac. 

Von dem Werke Lemercier's ist aber kaum noch eine Spur Ubrig. Richelieu 

schenkte das Palais an Louis XIII. und nach dessen Tode verliess Anna 

d'Autriche den Louvre und bewohnte das Palais Cardinal, welches noch be

deutend vergrossert wurde und von jetzt ab Palais-Royal hiess. - Wichtiger 

war der, eben falls durch Lemercier, unter Richelieu seit 1629 bis 1635, aus

gefUhrte Bau der Ki,rche und des Schulgebaudes der Sorbonne. Der 

Plan der Kirche bildet ein dreischiffiges Oblong mit einer Kuppel in der 

Mitte und basilikenartigem Querschnitt; denn die Seitenschiffe 'erscheinen als 

niedrigere Kapellen. Die Architektur des Innern mit Pfeilerarkaden zeigt eine 

korrekt akademische Spatrenaissance. 1m Aeusseren, an dem sechssauligen 

durchgehenden korinthischen Portikus mit Giebel, macht sich die Nachahmung 

der antiken Tempel geltend. Sonst ist die Hauptfa~ade noch in der Weise 

der italienischen Barockkirchen in zwei Geschossen gegliedert und die Seiten

schiffe sind durch grosse V oluten verdeckt. In der Kirche befindet sich das 

Grab Richelieu's, von Bouchardon gearbeitet. - Die Vergrosserung des Louvre 

durch Lemercier im Stile Lescot's ist bereits im vorigen Abschnitte erwahnt. -

Am Bau der Kirche Val-de-Grace in Paris hat Lemercier nur als Nachfolger 

Fran~ois Mansart's, von dem der Plan herrUhrt, mitgewirkt, und erst durch 

Lemuet, Leduc und Duval ist das Werk vollendet. - Das letzte grosse Werk 

Lemercier's ist die Kirche St. Roch in der Rue St. Honore zu Paris. Dieselbe 

ist im Jahre 1653 unter Louis XIV. begonnen und ganz im klassischen Geiste 
entworfen. Der Plan ist sehr glUcklich, in seiner modernen Auffassung der 

kirchlichen BedUrfnisse, aber die gewahlten Architekturformen sind schwer

fallig und trocken. Lemercier starb, als erst der Chor und ein Theil des 

Schiffs aufgefUhrt waren. Die spatere Vollendung ist durch Robert de Cotte 

und dessen Sohn bewirkt. 

Der Architekt Pierre Lemuet verfolgte .dieselbe klassische Stilrichtung 

wie Lemercier; ahnlich wie der Cardinal Mazarin, sein BeschUtzer, Uberall in die 

Fussstapfen Richelieu's trat. 1m Jahre 1624 kaufte Cardinal Mazarin das durch 

Lemuet erbaute Hotel Tubeuf, an der Ecke der Rue Vivienne, und das Hotel 

Chivry und vereinigte beide zu einer weiten Residenz, von der jetzt nur noch 

Reste vorhanden sind. Nach dem Tode Mazarin's wurde die Besitzung wieder 

getheilt, das Hotel Tubeuf kam an den Marquis Mancini, Herzog von Niver

nais, und bekam den Namen Hotel de Nevers. Fran~ois Mansan erbaute hier 

eine Gallerie, an der Rue Richelieu, und eine zweite parallel mit dem Hotel 

Tubeuf und dies erweiterte Gebaude wurde spater die Bibliotheque natio

nale. Jm Jahre 1648 kamen Romanelli und Grimaldi aus Italien, um diese 
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Gallerie und die anstossenden Sale zu dekoriren, und zwar malte Romanelli 

die Figuren und Grimaldi die Landschaften. Zum ersten Mal zeigt sich hier 

eine franzosische Deckenmalerei im Stile Pozzo's, in den gemalten perspek

tivischen Balkons liber dem Hauptgesimse (Qu. Rouyer). 1m Schloss von 

Tanlay ( Depart. de Yonne), erst 1648 vollendet, erbaute Lemuet das Portal 

der Cour d'honneur in Form eines Pavillons mit anschliessenden terrassirten 

Arkaden, nooh sehr schwerfallig und erst im Uebergange vom Stil Louis XIII. 

zur Klassik (vergI. Fig. 107 aus Abschnitt 2); wahrend die Fas:aden der Cour 

d'honneur nur zum Theil von Lemuet sind (vergl. Fig. 46), und zwar sehr ein

fach, in zwei Geschossen, mit dorischen Pilastern verziert Qu. Sauvageot etc.). 

Die J esuiten kirche St. Paul- St. Louis zu Paris, in der Rue 

St. Antoine, frliher St. Paul-des-Champes, wurde 1627 nach dem Plane des 

Pater Frans:ois Derrand begonnen und entsprach in der Anlage ganz den 

italienischen Jesuitenkirchen. Die Ornamente sind nur in den hoheren 

Theilen vor den ZerstOrungen der Revolution gerettet; dagegen sind die reichen 

AusstattungsstUcke, von Jaques Sarrazin, Coustou, Germain Pilon und Frans:ois 

de Lorrain gearbeitet, verschwunden. Die Fas:ade, urn 1641 von einem an

deren Jesuiten Marcel Ange erbaut, bezeichnet die franzosische Umbildung 

des romischen Barockstils zweiter Stufe. Die Hauptdisposition ist ahnlich 

wie an St. Gervais, mit drei Saulenstellungen libereinander; die elliptische 

Fensterrose liber dem Hauptportal ist hier besonders zu bemerken; wahrend der 

national-franzosische Einfluss sich am starksten in den Verzierungen aussert 

(Qu. Gailhabaud, Heft 74 und 75). - Die Kirche St. Jaques-du-Haut-Pas, 

belegen Rue St. Jaques, ist 1630 von Gi ttard an Stelle einer alteren Kirche 

erbaut, aber erst viel spater, urn 1688, vollendet. Die Kirche St. Sulpice 

zu Paris, 1646 unter Anne d'Autriche begrUndet, nach dem Plane Christophe 

G a rna rt' s, dann durch Leveau und Gittard fortgesetzt, ist hauptsachlich wegen 

del' spateren erst im 18. Jahrhundert, von Servandoni erbauten Fas:ade berlihmt. 

Das Hotel de Ville zu Lyon, 1646-1655, nach den Planen Gerard 

Desarques (t 1662), durch Simon Maupin ausgefUhrt, zeigt eben falls den 

Uebergang zur Klassik Louis' XIV, 

Ais hauptsachlicher Mitbegrlinder der neuen Stilrichtung ist del' Architekt 

Frans:ois Mansart (1598-1666), del' Onkel des berlihmteren Jules Hardouin 

Mansart, wichtig. Beide Mansart's sind Italiener von Abstammung und wurden 

in Frankreich zur U:isung grosser an:hitektonischer Aufgaben berufen, denen 

aber ihr Genie nicht gewachsen war. In der That sind del' Maler Lebrun 

und der Dekorator Lepautre weit mehr als Schopfer des eigentlichen Stils 

Louis XIV. zu betrachten, als diese Architekten. - Das Schloss von Blois, 

von Frans:ois Mansart, im Jahre 1635 fUr den Prinzen Gaston von Orleans 
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begonnen, ist nur erst ein Uebergangswerk zur Klassik. Jedes Geschoss mit 

eincr Pilasterordnung versehen, in breiten und schmalen Imervallen wechselnd. 

In den F1Ugein sind Rundbogenfenster in den breiten Axcn, Rundbogennischen 

den schmalen Axen angebracht; dagegen zeigen die Eckpavillons gradlinig 

geschlossene Fenster mit graden Bekronungen auf Konsolen. Mit diesen An

ordnungen glaupte der Architekt ohne Zweifel den Vitruv Ubertroflen ZLl haben, 

und den besten Werken des Augusteischen Zeitalters gleich ZLl kommen; aber 

eine solche Einbildung konnte nur durch die damals mangelhafte Kenntniss 

der Amilze hervorgerufen werden (Qu. Laborde, Monumens de la France). -

Ein anderes und glUcklicheres Hauptwerk Fran\ois Mansart's ist das 16::\1, bis 

1642 erbaute Schloss de Maisons, fUr den Marquis Rene de Maisons, be-

H of H-J-.f f 11 ~r -=,-,1_ --, 

r:-:.--
r 

Fig. '77. Schloss de Maisons. Grundriss (11. Sauvageot). 

legen in der Nahe von St. Germain en Laye (Fig. 177 und 178). Das Schloss 

verbindet noch das Malerische der Massen, im Stil Fran\ois I., mit dem klassi

schen Detail der Zeit Louis XIV. Das gewaltige Dach ist in Pavillons auf

gelOst und dureh hohe Schornsteine und Daehaufbauten belebt. Das Gebaude 

hat den wahren Schlosscharakter, und heuehelt nieht, ungeachtef seiner ersicht

lichen Wendung zum Klassisehen, die falsche WUrde eines antiken Tempels, 

verliert sieh aber auch nicht in den kleinlichen Ausdruek der gewohnlichen 

Wohnhauszwecke. Es sind zwei Gesehosse auf einem Unterbau gegebcn, 

jedes mit einer durchgehenden Ordnung. Am Mittelpavillon und an den Eck

pavillons sind die Pilaster gruppirt und dureh klcinere in das Daeh ein

schneidende Flachgiebel bekro11t. Die Fenster sind in grossen AbstHnden al1-

geordnet und massig dekorirt; Uberhaupt ist aussen wenig Ornamentskulptur 

aufgewendet. Das Hauptvestibul, im Innern eben falls streng mit SLiulen und 

Pilastern dorischer Ordnung dekorirt, hat ein Spiegelgewi51be mit in Stuck 
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ausgeflihrten Adlern in den Ecken und Amoretten am Plafond. Die Haupt

treppe, in einem quadratischen Raume angeordnet, mit drei graden Armen, 

wirkt sehr schon und ist mit SteingeHinder versehen. Das Treppenhaus ist 

mit einer Kuppel abgeschlossen. Der obere Theil der Wande daselbst, mit 

einer jonischen Pilasterordnung, hat schone allegorische Kindergruppen, die 

Klinste vorstellend in den Feldern. Die Haupttreppe schliesst in der ersten 

Fig. I78. Schloss de Maisons. Ansieht der Seitenfront (n. Sanvageot). 

Etage ab, wahrend nur Nebentreppen weiter nach oben fUhren. Die grosse 

Festgallerie im ersten Stock, zeigt eine pompose und grossartige Architektur, 

an einer Schmalseite den Kamin, an der anderen die vortrefflich dekorirte 

Musiktribune (Qu. Sauvageot, Chateaux etc.). - Das Hotel Carnavalet zu 

Paris wurde durch Fran<;ois Mansart zum Theil erneuert und nach dem Garten 

hin mit den von ihm erfundenen gebrochenen Dachern versehen. Von dem

selbcn, das Hotel d'Aunlont in der Rue de Jouy erbaut; vom Innern ist 

aber nichts erhalten. Zur Kirchc Val-de-Grace in Paris, 1645 unter Anna 

d'Autriche ais Votivkirchc fUr die Geburt Louis XIV. begonnen, lieferte Fran-
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<;ois Mansart den Entwurf. Das Werk wurde dann spater durch Lemercier 

fortgesetzt und durch Lemuet, Leduc. und Duval vollendet. Der Plan nahert 

sich dem von St. Peter in Rom, aber nur im verkleinerten Massstabc; die 

Kuppel hat indess eine gltickliche aussere Linie. 

Seit 1651 war Louis XIV. volljahrig; indcss lebte Mazarin noeh bis 1661 

und blieb bis zu seinem Tode der allgebietende Minister. Unter seinem Nach

folger Colbert wurde die Nachahmung der Antike noch systematischer und 

gewissermassen als Staatsprinzip betrieben. 1m Jahre 1671 stiftete Colbert die 

Bauakademie in Paris und beauftragte dieselbe ausdrticklich mit dem Lehramt 

ftir griechische und romische Kunst. Die ersten acht Mitglieder dieser 

Akademie waren: Fran<;ois Blondel, Louis Leveau, Liberal Bruant, Daniel 

Gittard, Antoine Le Paultre, Pierre Mignard, Fran<;ois d'Orbay und Andre 

Felibien. Ausserdem wurde Desgodetz von Colbert nach Rom geschickt um 

die antiken Gebaude daselbst neu zu messen und herauszugeben. Das be

treffende Werk erschien im Jahre 1682 und wurde so fort das hauptsachliche 

Gesetzbuch der Architekten. 

Louis Leveau (t 1670) entwarf die Plane zu dem, erst 1663 von 

Fran<;ois Dorbay ausgeftihrten, College des Quatre-N ations, jetzt Palais 

de l'Institut. Die Kapelle desselben, in welcher sich das Grabmal des Kardinals 

Mazarin befand, welches spater nach dem Louvre gebracht wurde, bildet im 

Plan ein griechisches Kreuz mit elliptischem Dom. An der Vorhalle und den 

Eckpavillons del' Fltigelbauten sind durch beide Geschosse gehende Ordnungen 

angebracht. Die Kuppel hat keine Gewolbe, sondern ist von Holz konstruirt. 

- Die Tuilerien waren noch immer unvollendet und bis dahin unbewohnt; 

Louis XIV. tibertrug die Fortsetzung des Baues 1660 an Leveau und Dorbay 

und diese fUgten dem Mittelbau noch die sogenannte franzosische Ordnung 

hinzu und kronten dieselbe mit einer Balustrade. Die Nichte des Konigs, 

Mademoiselle de Montpensier, bewohnte dann zuerst das Palais. Der Pavillon 

Marsan wurde korrespondirend mit dem Pavillon der Flora erbaut und der 

altere Bau, eben falls unter Leitung von Leveau und Dorbay, Uberarbeitet. -

Der Neubau des Schlosses von Versailles wurde 1664 durch Leveau be

gonnen und von ihm bis zu seinem Tode 1670 fortgesetzt. Das alte Jagdschloss 

daselbst aus der Zeit Louis XIII., ein kleines Gebaude in Ziegel und Haustein, 

sollte erhalten bleiben. Soweit es nachweisbar ist, beschrankten sich indess 

Leveau's Arbeiten auf die Wiederherstellung und Ausschmtickung des alten 

Schlosses, mit einigen Zusatzen fUr den wachsenden Glanz des Hofes; in der 

Hauptsache geh()rt das Bauwerk Jules Hardouin Mansart an. - Das Hotel 

Lam bert in Paris, durch Leveau fUr Lambert de Thorigny erbaut, zeigt nach 

der Rue Saint-Louis eine ganz einfache Fa<;ade, eine etwas reichere an der 
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Cour d'honneur, grossere Beachtung verdient der in Bezug auf Lage und 

Verbindung der Zimmer ganz musterhafte Plan, aber den grossten Theil seines 

Ruhmes verdankt der Bau allerdings seinen vorzliglichen Innendekorationen 

(Fig. 179 und 180). - Eine andere grosse Arbeit Leveau's war der Weiterbau 

der Cour carree im Louvre. Die noch fehlenden Gebaude wurden erst jetzt 

bis zur Hohe der Dacher geflihrt, dabei blieb das Arrangement der alten 

Fa<;ade, nur trat an die Stelle der Attika ein drittes Geschoss und wurde mit 

einer Balustrade abgeschlossen. - Louis XIV. war der erste Konig, der nicht 

mehr im Louvre wohnte, und seit der Uebersiedelung des Hofes nach Ver-

Fig 179. Hotel Lambert. Grundriss 1. Etage (n. Sauvageot). 

sailles wurde das Gebliude ausschliesslich zu wissenschaftlichen und Museums

zwecken verwendet. Die Academie fran<;aise kam in den durch Lemercier 

erbauten Flligel, die anderen Abtheilungen der Akademie folgten. An der 

Seineseite wurde ein Antikenmuseum eingerichtet, und in der grossen Gallerie 

Henri IV. Ateliers flir Klinstler und kunstgewerbliche Werkstatten. - Ausser 

den oben genannten Bauten sind noch die Kirchen der Hospitaler Salpetriere 

und Bicetre von Leveau errichtet. 

Einer der bedeutendsten Architekten diesel' Zeit ist Jules Hardouin 

Mansart, der Neffe des Fran<;ois Mansart, wenn man auch als sicher an

nehmen kann, dass del' eigentliche, sogenannte Stil Louis XIV. mehr von 

Lebrun und Lepautre geschaflen wurde, als von ihm. Die Mansart's waren 
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eine italienische Familie, deren Glieder schon seit mehreren Generationen als 

Ingenieure und Architekten im Dienste der Konige von Frankreich standen. 

Jules Hardouin Mansart, geboren 1646, stirbt 1708, und wurde 1686 zum Grafen 

de Sagonne erhoben. Sein Vater, Hardouin, war Kabinetsmaler des Konigs und 

Fig. ISo. HMel Lambert. Ansicht des grossen Treppenhauses (n. Sallvageot). 

scme Mutter eme Schwcster Frano;ois Mansart's. Eines der Hauptwerke 

Jules Mansan's ist das Schloss von Versailles, eins dcr kolossalsten 

KonigsschlOsser Europas (Fig. 181). Wie schon oben erwahnt, ist der Ban 

nicht mit einem Male entworfen und Mansan hatte auf das Vorhandene RUck

sicht zu nehmen,aber die von ihm herrUhrenden Haupttheile des Schlosses 

rechtfertigen immerhin das Urtheil, dass Mansan's Architekturstil in Bezug 
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au f Monumentalitlit vieIes vermissen Hisst. So zeigt der Haupteingang cine 

ganz mangelbaftc untergeordnete 

A nordnung , schon durch seine 

Lage in einem SeitentlUgeI der 

Cour royale, weIche denselben fast 

unauffindbar macht, umsomehr da 

irgend weIche Auszeichnung durch 

Portiken-, Vestibul- oder Treppen

anlage fehlt, wie sie einem Monu

mentalbau gem ass ware. Die 

grosse Gallerie der Gartenfront, 

einer der grossten Raume Euro

pas, ist nur 1 I Meter tief und circa 

13 Meter hoch, bei einer Lange 

von 100 Metern. Diese Verhalt-

nisse drUeken dem Raum den 

Charakter einer Passage auf, man 

glaubt dureh sie in einen gros

seren Raum zu kommen, obgleich 

dies nicht der Fall ist. Eine 31111-

liehe Vernachhissigung im Aus

druek des Einzelnen zeigt aueh 

die Aussenarchitektur. Das Unter

geschoss ist durehweg in Rustika 

mit rundbogig geschlossenen 

Fenstern und Thliren von gleichen 

Dimcnsionen gebildet; ebenso hat 

das Hauptgeschoss eine durch

gehende Ordnung, in den Vor

sprlingen als S1:iulen, in den zu

rlickweichenden Theilen aIs Pila

ster ausgebiIdct. Die Zwischen

wei ten sind in den breiten Axen 

sehr gross, und deshalb mussten 

die Architrave aus einer Anzahl 

von Blacken zusammengesetzt und 

verankert werden. Ueber dem 

Hauptgeschosse foIgt noch eine Attika, mit Balustrade,hinter welcher das un

sichtbare Dach liegt; und das Hauptgesims ist ganz unbedeutend (Fig. 182). 



558 lV. Abschnitt. Klassischer Barocl<stil in Frankreich. Le Pautre, Jean und Antoine. 

Ueberhaupt fehlen dem Ganzen 

durchaus die beherrschenden Par

tien und Gliederungen, und so 

macht dasselbe den unruhigen 

zerrissenen Eindruck, einer aus 

verschiedenen Hausern bestehen

den Strassenfront. Das Beste, was 

von dem Werke Mansart's gesagt 

werden kann, Hisst sich dahin zu

sammenfassen, dass es nirgends 

augenfallig gegen den guten Ge

schmack versWsst und in keinem 

Theile etwas anderes scheinen 

will, als es wirklich ist; mit Aus

nahme der Geschosseintheilung, 

welche, wie bei der grossen Gal

lerie, nach Aussen zwei Stockwerke 

anklindigt, wahrend im Innern 

doch nur eins vorhanden ist. Der 

mittlere Theil des Schlosses scheint 

bereits 1681 bewohnt worden zu 

sein und die Gartenfront des 

Schlosses wurde 168j vollendet. 
Die berlihmte Innendekoration der 

Appartements von Versailles, von 

Lebrun und Lepautre herrlihrend, 

zeigt eine etwas kaIte, aber in 

ihrer Art hochgradige Prachtent

wickelung, welche eigens del' 

erst en Zeit Louis XIV. zukommt 

und insgesammt wohl als «Genre 

Lepautre» bezeichnet wird.

Hierauf ist noch einmal in dem, 

liber Dekoration handelnden Ab

schnitte zurlickzukommen. 

Jean Le Pautre, del' grosse 

Dekorator und Stecher, geboren 

zu Paris 1618, gestorben 1682, wird 

auch als Al'chitekt genannt, 110ch 
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mehr gilt scin jUngerer Bruder Antoine Le Pautre als ein Architekt von 

Ruf. Das Hotel de Beauvais, Rue St. Antoine, wird dCl11 Lilteren Bruder zu

geschrieben, ebenfalls die Kirche des Accouchements im alten Kloster Port

Royal zu Paris. Von Antoine (t 1691) herrUhrend, die Anlage der Kaskaden 

von St. Cloud. 

Der berUhmte Maler Charles Lebrun, geboren zu Paris 1619, gestorben 

1690, erhielt nach 1661 den Aufrag ZUl11 Wiederaufbau der ehemals unter 

Henri IV. errichteten und durch Brand zersWrten Gallerie am Louvre. An 

dies em Neubau, welcher nach einem l11alerischen Hauptmotive der Deko

ration Gall e r i ed' A po 11 0 n genannt wurde, dauerten die Arbeiten bis 1680, 

aber die Vollendung desselben erfolgte nicht, wei I der Bau von Versailles den 

V 6rrang gewann. Das Gewolbe, in gedrUcktel11 Bogen, endigt an den Schmal

seiten in Form eines Klostergewolbes und ist reich bemalt. Die Hauptfassung 

des Dekorativen erscheint immer noch als eine Nachfolge der Arbeiten Rosso's 

111 seiner berUhmten Gallerie zu Fontainebleau. 

Eine der wichtigsten Bauunternehmungen unter Louis XIV. war die 
Ausiuhrung der Hauptfa~ade des Louvre durch Claude Perrault, be

sonders weil in diesem FaIle die antikisirende Richtung des damaligen Stils und 

zugleich der nationale Triumph Uber die Kunst der Italiener am Schlagendsten 

zum Ausdruck kam. Louis XIV. wollte den Louvre zu einem Ganzen gestalten 

und bericf 1665 den weltberlihmten Bernini von Rom, urn von ihm hierzu den 

Plan machen zu lassen. Der Entwurf Bernini's getiel aber nicht und wurde 

durch einen anderen von Claude Perrault vorgelegten besiegt. CIa u d e 
Perrault, als Sohn eines Parlamentsadvokaten 1613 zu Paris geboren, stirbt 

1688. Er hatte sich anfanglich fUr die Medizin bestil11mt, Ubersetzte aber, 

vielleicht durch den Minister Colbert angeregt, den Vitruv, und bildete sich 
durch diese Arbeit zum Architekten. Colbert hatten zur Berathung der Louvre

angelegenheit einen Baurath gebildet, bei dem Claude's Bruder, Carl Perrault 

Sekretair war, und deshalb dazu helfen konnte das Projekt Claude's zur Vorlage 

zu bringen. Dasselbe war rein vom poetischen Gesichtspunkte aus entworfen, 

ohne die geringste Rlicksicht auf die Nlitzlichkeitsidee; so hatte die Wand unter 

der grossen Kolonnade des ersten Stocks ursprUnglich gar keine Fenster, sondern 

nur Figurennischen. Dieser Mangel wurde zwar spater beseitigt, aber immerhin 

bildete sich an der Hauptfront durch die beiden nahen parallelen Mauern ein 

ganz unbrauchbarer Korridor. Es ist aber bezeichnend fUr die Baugesinnung 

der Zeit, dass die klinstlerischen KOl11missionsmitglieder, der Architekt Leveau 

und der Maler Lebrun, ohne Weiteres einen Plan billigen konnten, der im ent

schiedenen Gegensatz zu den alteren Theilen des Louvre stand. Das Bestechende 

war in dies em Falle die akadel11ische Nachahmung der Antike; denn del' da-
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maligen Kenntniss der Antike kam Perrault's Louvrekolonnade am nHchsten, ob

gleich an derselben noch ganz entscbiedene Spuren del' SpLitrenaissancestilisirung 

geblieben sind, wie die Kuppelung del' Saulen, das Einschnciden des Portal

bogens in das obere Geschoss, das Vorriicken del' Mauer des Mittelbaues in 

die Linie del' Seitenkolonnaden u. a. (Fig. 183). Der Hauptfehler del' Fa-;:ade 

wird immer del' bleiben; dass sie nicht aus den inneren Zwecken und Be-

Fig. 183. l\litlcltheil del' Hauplfronl des Louvre (n. Lepalllre). 

diirfnissen heraus entwickelt ist. Die Hoffa-;:ade dieses Bautraktes schliesst 

sich wieder den alten Fronten del' Cour carree an, nur dass an die Stelle der 

Attika und des Daches ein drittes Geschoss getreten ist, welches mit einer 

Balustrade abschliesst. Die Louvrefa-;:ade nach del' Flussseite ist im cngen 

Anschluss an die Ostfront projektirt, aber nur mit einer, durch die zwei 

oberen Geschosse gehenden, korinthischen Pilasterordnung. Die Fa<;adc an 

der Rue St. Honore, im Anschluss an den alten Pavillon an del' Rue Fremen

teau, ist nodI cinfacher gebildet, mit bossirten Ecken, in Uebcrcinstit11ll1ung mit 
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dem erwahnten Ulteren Bautheil, aber von kraftvollen Charakter, besonders im 

Mittelbau Fig. 184). Die Sternwarte in Paris, 1667 begonnen, um 1671 be-

Fig. 184. Milteltheil der Seitenfron! des Louvre, naeh der Rue 51. Honor" (n. Lel'aulre). 

endet, mit ihrem berUhmten Keller von unveranderlicher Temperatur, ist eben

falls von Perrault. Derselbe Architekt lieferte die Zeichnungen zu einem 

Triumphbogen, der am Eingange der Vorstadt St. Antoine in Gyps ausgefUhrt 

wurde und dann liegen blieb. In Versailles sind. von ihm, die Grotte, die 

Wasserallee und andere Gartenverzierungen. 
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Fra nt;:ois Blondel, geboren 1618, stirbt 1686, wurde als Architekt durch 

seine in dieser Zeit in Paris errichteten Triumphthore berUhmt. Er hatte sich 

Fig. 185. Porte Saint-Denis. 

111 der Jugend nicht dem Studium der KUnste gewidmet und wurde zum 

Marcehal de Camp ernannt. 1m Jahre 1652 ging Blondel mit einem jungen 

Adligen als Hofmeister auf Reisen, naeh Italien, Konstantinopel und Aegypten 
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und trat im Orient als ausserordentlicher Gesandter des Konigs auf. Nach 

seiner Zuruckkunft wurde er Lehrer des Dauphin. 1m Jahre 1665 erbaute er eine 

BrUcke Uber die Charente bei Saintes, verbunden mit einem Triumphbogen, 

und wurde 1669 zum Oberaufseher der ofl'entlichen Bauten ernannt. Blondel 

nahm 1672 eine Vergrosserung der frUher fUr Henri II. erbauten Triumph

pforte am Ende der Rue St. Antoine vor; dieselbe wurde aber spater abge

brochen. Sein Hauptwerk ist die 1671 - 1672 errichtete Porte Saint

Denis, dem Andenken an die Siege in Flandern und der Franche-Comte ge

widmet. Das T riumphthor bildet eine grosse Arkade, in. eine viereckte Masse 

eingeschlossen. Die beiden Seiten der Arkaden haben Pyramiden im Basrelief 

mit Trophaen in antiker Art und einer Kolossalfigur am Fusse jeder Trophae 

(Fig. 185). Die Idee des Ganzen zeugt von selbststandiger Originalitat; indess 

wird die Gesammtwirkung des Denkmals durch die geringe Tiefe desselben 

beeintrachtigt. Von Blondel ist noch, urn 1674, das Thor St. Bernard erbaut. 

Zum Berliner Zeughause hat derselbe mindestens EntwUrfe geliefert; dieselben 

existiren noch unter der Bezeichnung: Fas:ade de ),Arsenal royal de Berlin 
du Dessein de Mr. Blondel, conduit par Nerin. Archil. 

Die Porte Saint-Martin, 1674 zu Ehren der definitiven Eroberung der 

Franche-Comte, und wie die Porte Saint-Denis, auf Kosten der Stadt errichtet, 
ist von Pierre Bullet, einem SchUler Frans:ois Blondel's, entworfen, der auch 

noch zur Kirche St. Thomas d'Aquin die Plane lieferte. Die Porte Saint

Martin hat eine mittlere grosse und zwei kleinere Seitenarkaden, in Quader

Rustika, und Uber dem Hauptgesims eine Attika. Der Platz der Reliefs, in 

den verbreiterten Bogenzwickeln der Arkade, ist nicht besonders glUcklich; 

Uberhaupt ist das Ganze von geringer Erfindung. 

Liberal Bruant (t urn 1697) fUhrte das von Louis XIV. begrUndete 
Hotel der Invaliden zu Paris aus und 1670-1674 die dazu gehorige Cha
peJle des Soldats. Diese ist ein einfaches Gebaude mit einem Tonnenge
wolbe Uber dem Hauptschiff und Tribunen in den Seitenschiffen. Das Tonnen
gewolbe des Mittelschifl's ruht auf dem Gebalke einer korinthischen Pilaster
ordnung und das im Oval geschlossene Sanktuarium bildet zugleich die Ver

bindung mit dem spater erbauten Dom der Invaliden (Qu. Gailhabaud, Heft 76). 

Am Bau des Hospitals «La Salpetriere», eigentlich nur der Dmbau eines Arsenals, 

war Bruant mit Leveau, Duval und Lemuet betheiligt. Die Kirche Notre 

Dame des Victoires, von Lemuet begonnen, wurde durch Bruant fortgesetzt. 

Demselben wird der Plan zum Schlosse in Richemont in England zuge

schrieben. 
Dem an Pracht gewohnten Konige genugte die von Bruant erbaute Cha

pelle des Soldats im Invalidenhotel nicht, und Jules Mansart wurde beauftragt in 
E BE II. 6 
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Verbindung mit derselben einen Dom zu errichten. Dieses grossartige monu

mentale Bauwerk, Dom der Invaliden genannt, von 1680 - 1706 ausgefUhrt, 

ist das Hauptwerk Jules Mansart's und begrlindet vor allen seinen Anspruch 

auf Nachruhm. Der Zusammenhang mit der Invalidenkirche ist nur ein ausser

licher, in Wirklichkeit ist der Dom ein selbststandiges Werk. Der Grundplan 

zeigt ein gleicharmiges Kreuz mit einer achteckten Kuppel in der Mitte, letztere 

von vier gross en und vier kleinen Seiten begrenzt. In den Ecken sind wieder 

run de Kapellen mit Kuppeln, und Pendentifs gleichen Uberall die Rundung aus. 

Ueber der Mitteloffnung der Hauptkuppel erblickt man eine zweite seitwarts 

Fig. 186. J. Mansart. Grundriss des Doms der 

Invaliden (n. Gailhabaud). 

beleuchtete Kuppel mit einem Bilde; 

ein schon in der Barockarchitektur an

gewendetes Motiv. Die aussere Kuppel 

ist von Holz konstruirt und ebenso die 

Laterne (Fig. 186). Die Aussenfa<,:ade, von 

grosstem Reichthum der Formen und 

harmonischer Wirkung, hat zwei Ord

nungen Ubereinander. Die Kuppel, auf 

dem Vorbilde von St. Peter in Rom fus

send, kommt wegen der kurzen Arme des 

griechischen Kreuzes nach Aussen vor

trefflich zurGeltung. Der Tambour zeigt 

aussen eine Verstarkung durch gekup

pelte Saulenpaare; ein zweiter Tambour 
von kleinerem Durchmesser deckt die 

untere innere Kuppel und enthalt die 

Fenster zur Beleuchtung der zweiten 

Kuppel (Fig. 187). Von den gekuppelten 

Saulen des ersten Tambours gehen stre

benartige Voluten herUber. Der Invalidendom hat ganz den Charakter eines 

seiner Zeit entsprechenden modernen Gebaudes und dies ist sein Hauptruhm; 

er ist verhaltnissmassig klassisch zu nennen, mehr als andere Bauwerke dieser 

allgemein als klassisch bezeichneten Epoche (Qu. Gailhabaud, Heft 76). 

Jules Mansart hatte unterdess den Kolossalbau des Schlosses von V er

sailles fortgesetzt; hier entstanden: die Stallungen, die Orangerien des Schlosses, 

in gemeinschaftlicher Arbeit mit Len6tre, das Grand-Commun und Anderes. 

Das nach dem Invalidendom beste Werk Mansart's ist die zweistockigeKapelle 

von Versailles (Fig. 188 und 189) (Qu. Le Pautre, Chateaux etc.). Das 

Schloss von Clagny bei Versailles, jetzt zersWrt, wurde 1676-1680 durch 

Mansart fUr den Herzog du Maine erbaut. Dasselbe bildete einen lang-
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gestrc(kten Bau, urn drei Seiten eines gross en Hots belegen und war zwei

ges(hossig im Stil von Versailles. Mittelbau und Risalite hatten eine Ordnung 

fUr jedes GesdlOss, SOl1st nur Fensterarchitektur und mit Quadern eingefasste 

E(ken. Auch hier war kein Hauptgesims von einiger Bedeutung vorhanden. 

Ueber dem Mittclbau erhob sich eillDom, sonst die bekalll1tengebro(henen Dacher 

nach dem von Fran<;ois Mansart eingefUhrten System; aber das Ganze ist ohne 

Fig. 187. Dum der Inv.liden. Schnitt (n. Gailh aballd). 

besonderes Interesse. In einem FIUgel befand si(h die beliebte lange Gallerie 

deren Gewolbc hier etwas in den zweiten Stock hineinreichten und diesen un

brauchbar machten (Qu.LePautre, Chateaux etc). - Das Schloss v.on Meudon 

bei Paris, fUr den Kardinal Charles de Lorraine unter Henri II. erbaut, wurde 

mIter Louvois und dem Dauphin, Sohn Louis' XIV. , durch Jules Mansart 

ganz emeuert. Das Schloss liegt an einer grossel1 Terrasse , ist nach der 

Bergseite nur zwei Stockwerke hoch und wirkt deshalb von dieser Seite nicht 

sehr befriedigend; dagegen erreicht die andere Front , welche durch die 
6' 
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Fig. 188. KapeIle VOIl Versailles. Grulldriss. 



Fig. I&). Kapelle yon Versailles. Querschnitt. 
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Senkung des Terrains vier Stock hoch ist, einen betrachtlichen Ausdruck von 

WUrde, umsomehr da dieselbe ohne Saulen und Pilaster ahnlich wie die Nord

front des Louvre gebildet, die Fehler vermeidet, welche so oft mit der An

wen dung der Ordnungen verknUpft sind. Nur die zu haufige Anwendung 

der Rustika, bis zum Hauptgesimse hinauf, wirkt hier etwas monoton und 

roh, und das Hauptgesims erscheint ungentigend, wie immer bei Mansart 

(Qu. Le Pautre, Chateaux etc.). - Ebenfalls von Jules Mansan, urn 1676, das 

Schloss von Trianon im Park von Versailles erbaut, fUr Madame de Main

tenon. Es bildet einen einstockigen, mit einem Terrassendach abgeschlossenen 

Bau, durchgehends mit einer Pilasterordnung und bis zum Boden reichenden 

Rundbogenfenstern ausgestattet. Die grosse Gallerie, der Mittelpunkt des 

Ganzen, ist von beiden Seiten offen wie ein Pflanzenhaus. Die FIUgel ent

halten die W ohnraume, eben falls in einem Stockwerk. Die Dekoration ist 

reich an Marmor, Stuck und Malcreien, aber das Ganze erscheint doch monoton 

und gleichgUltig. - Das Schloss von Marly an der Seine, von Mansart 1682 

erbaut, weicht in der Hauptanlage von den Ublichen Schlossbauten ab; es 

bildet eine viereckte geschlossene Masse, urn einen grossen, mit hohem Sciten

licht versehenen Mittelsalon gruppirt. A ussen geht einc grosse korinthische 

Pilasterordnung durch beide Geschosse. Die Fenster im Parterre bilden sammt

lich ThUren und sind durch Relieftafeln mit den Fenstern der oberen Etage 

verbunden; Skulpturschmuck und Dekoration gehoren bereits in das leichterc 

Genre Berain. Durch einen Giebel wird jedesmal ein nicht sehr ausgezeichneter 

Mittelbau gebildet und eine Balustrade schliesst den flachgedeckten Bau. Der 
Mittelsalon geht durch zwei Etagen und wird im oberen Geschoss durch 

Seitenlicht erhellt (Qu. Le Pautre, Chateaux etc.). - Am Chateau de Dampierre 

fUr den Herzog von Luynes errichtet sind die FIUgelbautcn von Mansart; eben

falls von ihm die FIUgel am Schlosse von St. Cloud, fUr den Herzog von 

Orleans erbaut. Das grosse Corps de Logis von St. Cloud ist von Gerard, aber 

ganz im Stile Mansart's und sehr trocken, zweigeschossig mit einer Attika 

(Qu. Le Pautre, Chateaux etc.). Auch die unteren Partien der Kaskade von 

St. Cloud sollen von Mansart herrUhren. Das Schloss wurde bei der Belage

rung von Paris im letzten Kricge von den Franzosen in Brand geschossen und 

zerstOrt. Um 1685 erfolgt der Bau der Ecole de St. Cyr von Mansart. - Dem

selben Architekten ist eine Erfindung zu verdanken, welche spater viel Nach

folge finden soUte, namlich das Zusammenfassen einer ganzen Strassenfront zu 

einer Palastfa<;ade. Die 1699 von Mansart errichteten Gebaude der Place 

V end 0 m e zu Paris sind immer noch das beste Beispiel ciner solchen Schein

architektur geblieben. Hier sind eine Anzahl kleiner Gebaude und Privathauser 

im Einzelnen unkenntlich, zu einem grossen Gebaude zusammengefasst. 1m 
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Erdgeschoss zeigcn sich Blendarkaden in Rustika, darUber folgt eine durch 

zwei Geschosse gehende korinthische Pilasterordnung von monumentalen Ver

haltnissen. - Besonders in England hat diese Art zu bauen mehr Nachfolge 

gefunden, als in Frankreich selbst - (Qu. Le Pautre, Chateaux etc.). Die 

Place des Victoires von Mansart und seinem SchUler Pnidot, urn 1685, 

bildet eine ganz ahnliche Bauanlage. 
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Fig. ' 90. Hr,!el de ~Iatign o n, Grllndri ss (n. Blonde!), 

Eins der wichtigsten baulichen Ereignisse unter Louis XIV. ist del' 

Ausbau des Faubourg St. Germain zu Paris , als Sitz del' grossen Adels

familien. Zugleich mit dem Bau des Luxembourg-Palasts hatte die Entwick
lung dieses neuen Stadtquarticrs begonnen, aber eine besondere Wichtigkeit 

crlangte dasselbe erst unter Louis XIV. Del' Pont royale, 1685 nach Ent

wUrfen Mansart's und Gabriel's durch den Dominikanermonch Fra11l;:ois Romain 

ausgcfUhrt, direkt auf die W cst front der Tuilerien zufuhrend, sicherte die 

Verbindung des link en Seineufers mit der Residenz. Der vornehmere Faubourg 

wurde seitdem immer mehr fUr die Anlage der Adelshotels benutzt, auch dcshalb, 

weil die Verbindung mit Versailles Uber 1ssy und Meudon eine bequeme war; 
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denn hierin lag der Hauptvorzug des Quartiers St. Germain gegen den Faubourg 

St. Honore, so lange namlich der Hof in Versailles residirte . Die grossen Fami

lien Frankreichs folgten unter Louis XIV. dem Beispiele des Hores und bauten 

""'''''P=F''~P--:-=9'= ========:. .. _ 

Fig 19I. Hotel de Matignon. Hoffront (n. Blondel). 

F ig. 192. Hotel de Matignon. Strassenfront (n. Blondel). 

,-.J_'~j J 

Fig. 193. Hotel de Matignon. Schnitt (n. Blondel). 

ihre Hotels in Paris in einem der stolzesten Aristokratie Europa's angemessenen 

Massstabe und im Wetteifer mit der von dem glanzelldsten Hore seiner Zeit 

entfalteten Pracht. Viele von diesen Hotels sind jetzt zerstort, andere in 

Regierungsgebaude umgewandelt, aber manche sind 110ch erhalten und zeigen 
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em kaIt vornehmes Aeussere, sehr im Gegensatze zur wohnlich - heiteren 

Dekoration des Innern. In Italien ist die Strassenfront der Palaste immer die 

prachtvollste und am besten geschmlickte; dagegen findet sich bei den franzo

sischen Palasten an der Strasse nur cine hohe todte Mauer, etwa durch 

Rustikapfeiler mit dazwischen gelegten FUllungen getheiIt, und in der Mitte 

durch die mehr oder weniger ausgezeichneten Porte-cochere unterbrochen. 

Del' Palast liegt erst hinter einem Hof und auch die hierher gehende Front 

ist selten so gut durchgebildet, wie die der entgegengesetzten Gartenseite. 

In der Regel wenden die Pariser Architekten dieser Zeit die Ordnungen nur 

sparsam an, und dann mit gutem Geschmack nur im Mittelbau, welcher ohne

hin eine Vorhalle nothig hat und die Anwendung der Saulen als eine natlirlich 

gegebene erscheinen las st. Eine typische Form dieser Pariser Adelswohnungen 

geben die Fig. 190--193, in der Darstellung des Hotel de Matignon, Rue 

de Varennes belegen. Das Gebaude, 1721 nach dem Plane von Courtonne, 

Architekten des Konigs, fUr den FUrsten von Tingry, bekannt unter dem Namen 

des Marschalls von Montmorency, errichtet, kam 1723, kaum vollendet, an 

den Herrn de Matignon, Grafen de Torigny, gehorte spater dem Herzoge von 

Valentinois, seinem Sohne und am Ende des 18. Jahrhunderts dem Prinzen 

von Monaco. Die Paradezimmer befinden sich im Erdgeschoss; ausserdem 

enthaIt das Hauptgebaude eine erste Etage und wird durch ein Mansardendach 

mit Balustrade beendet. In der Detaillirung des Baues ist bereits eine ge

wisse Nachlassigkeit zu bemerken. 

Zu den elegantesten dieser Pariser Palaste gehoren die der Sou b i s e und 

der de Rohan, beide erbaut von de la Maire, und sehr ahnlich, ausser dass 

der erste zwei, der zweite drei Stockwerke hoch ist. Beide sind elegant und 

gewahlt in den Formen und haben in der Aussenarchitektur nur den Fehler 
einer gezwungenen Regelmassigkeit, welche Durchfahrten und Salonfenster 

gleich weit macht. Das Hotel de Soubise, 1706 fUr Franyois de Rohan erb,.ut, 

mit strenger Architektur der Fayaden und einer ebenso regelmassig durch ge

kuppeIte Saulen unterstlitzten Terrassenanlage, welche den Hof umgiebt, zeigt 

im Aeussern ganz den Stil Louis XIV.; jedoch gehort die spatere, 1735 bis 

1740, durch Germain Boffrand ausgefUhrte, Innendekoration der folgenden 

Stilperiode an (Qu. Rouyer). - Das Hotel de Noailles, von Jean Marot 

(geboren 1619 zu Paris, stirbt 1679) ausgefUhrt, ist drei Stock hoch und bietet 

cbenfalls einen Typus der damaligen Palastarchitektur. Hier ist im Erdgeschoss 

cine dorische Saulenhalle angeordnet, im ersten Stock jonische Pilaster, welche 

Rundbogenarkaden einschliessen, und darUber ein niedriges Stockwerk mit 

korinthischen Pilastern und im Flachbogen geschlossenen Fenstern. Die mitt

leren drei Axen sind ohne rechte Motivirung durch einen Flachgiebel mit 
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Wappenfeld zusammengefasst. Ueber der ganzen Front erstreekt sieh em 

kolossales Daeh in der gebrochenen, sogenannten Mansardenlinie. - Das Hotel 

des Herzogs du Maine ist ganz ohne Pfeilerstellungen; indessen sind die 

Gesimse doch so bemessen, als ob Ordnungen vorhanden waren und ihrc 

Verhaltnisse berUcksichtigt werden mUssten. 

Nach der Mitte des 17. lahrhunderts entstand in Paris die Anlage del' 

Boulevards, an Stelle der alten Walle, welche im 16. Jahrhundert angelegt 

waren. Die Boulevards St. Denis, St. Martin, du Temple, de Filles du Calvaire 

und Beaumarchais waren die erst en und im Jahre 1676 folgten die Boulevards 

Bonnes Nouvelles, Poissoniere, Montmartre, des Italiens, des Capucines, de la 

Madelaine und damit war del' Keim zur spateren vorzugsweise naeh Westen 

und Nordwesten erfolgenden Entwickelung der Stadt gegeben, vor welcher der 

Glanz des linken Seineufers allmahlich erbleichen sollte. 

Del' klassische Stil Lebrun's und Mansart's verbreitete sich, hauptsachlich 

durch das Beispiel von Versailles, auch in die Provinzen. Das Innere des 

Palais de Justice zu Rennes, des alten Parlamentshauses del' Bretagne, 

zeigt diesen gleichzeitigen Einfluss; aber die Stilfassung ist strenger und 

massiger als in Versailles. Die Architektur und die Ornamentirung der Sale 

ist schwerfallig und erinnert noch an den Uebergangsstil zur Zeit Sully's. -

Das Hotel de Ville zu Lyon, 1674 durch einen Brand beschadigt, wurde 

durch T. Blanchet und Jules Mansart restaurirt und hierbei erfuhr auch 

das Aeussere eine bedeutende Veranderung (Qu. Rouyer). - Von Schloss

bauten ausserhalb Paris und seiner naheren Umgebung ist aus dieser Zeit 
wenig vorhanden, denn der Adel liess seine LandschlOsser verfallen und zog 

sich in die Nahe des Hofes. 

In den letzten Regierungsjahren Louis XIV. kUndigte sich eine Stil

veranderung an; indem man der kalten romischen Klassik mUde wurde und 

wieder an die alteren Traditionen der franzosischen Renaissance anzuknUpfen 

suchte. Am entschiedensten ausserte sich der neue Geschmack in der De

koration, im Aufkommen des Genres Berain, welches die zweite leichtere 

Phase des Stils Louis XIV. bezeichnet und bereits das kommende 

Roecoco ahnen liisst. FUr die Veranderung del' Aussenarchitektur waren 

Gabriel und Robert de Cotte massgebend, doch gehoren die Arbeiten der

selben grosstentheils in die folgende Stilperiode. 

Unterdess hatte sich der Enthusiasmus fUr das Klassische in vandalischer 

Zerstorung der mittelalterlichen Monumente geaussert und mehr zur Ver

wUstung der alten Kirchen beigetragen als selbst der spater folgende Sturm 

der Revolution. Die Notre-Dame Kirche zu Paris wird am Ende des 17. Jahr

hunderts im Innern sammt den Skulpturen gelb UbertUncht, die Glasgemalde 
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derselben werden zerstOrt, die Grabsteine bei Seite geschafft, das Portal ver

stUmmelt, die Nebenschiffe verunstaltet und beinah die halbe prachtige Chorein

fassung abgebrochen und vernichtet; und aIles dies geschieht um 1699 auf Be

treiben der Domherren. 

Der Architekt Robert de Cotte, geboren 1656 zu Paris, gestorben zu 

Passy 1735, war ein SchUler und Neffe Jules Mansart's und wurde 1708 

erster Architekt des Konigs. Er fUhrte den Bau von Versailles fort, beendete 

die SchlosskapeUe, ebenso den Bau des Invalidendoms durchweg im frUheren 

Stile. Bei der japanesischen Kolonnade von Grand-Trianon und noch mehr 

in der Dekoration des Chors von Notre-Dame in Paris, 1699-1714 

entwickelte er seinen neuen Stil. Er gab dem Chor von Notre - Dame eine 

Dekoration in Marmor und Bronze und errichtete daselbst einen Hochaltar, und 

zwar in einer Fassung, die wieder entschieden auf das malerische Prinzip 

des borrominesken Stils zurUckging und damit den Uebergang zum Roccoco 

eroffnete. Von diesen Arbeiten ist nidus erhalten, ausser ein.er Kreuzabnahme, 

den in Statuen Louis' XIII. und Louis' XIV., den Engeln in Bronze, den StUhlen 

in Eichenholz, dem Mosaikpftaster undden gleichzeitigen Stichen nach den 

Zeichnungen de Cotte's. - Das Portal der 1653 unter Louis XIV. und seiner 

Mutter Anne d'Autriche begonnenen Kirche St. Roch, Rue St. Honore, ist 

ebenfaUs von de Cotte. Der Bau ist erst im 18. Jahrhundert beendet. 

Das Schloss von Choisy bei Paris, fUr Mademoiselle de Montpensier 

durch Gabriel erbaut, zweigeschossig ohne Pilaster, hat noch ganz die 

trockenste Formgebung des Jules Mansart. Der Hauptbau Gabriel's, die 

schonen Kolonnaden an der Place de la Concorde, gehoren in die fol

gende Epoche --- Das Palais Bourbon, spater zum Palais du Corps le

gislatif umgebaut, von Ginirdini um 1722 errichtet, war wie Trianon ein
stockig mit sehr grossen Oeffnungen, aber im Ganzen etwas besser als 

Letzteres; denn hier gab es wenigstens einige Abwechselung der Theile, wenn 

auch ein kleinliches Detail den Uebergang vom grandiosen Stil Louis XIV. 

zur spateren Zierlichkeit bezeichnet. Die Abmessungen des Palais Bourbon 

waren sehr klein; und als Stadtresidenz, von anderen Gebauden uberragt, 

musste das Bauwerk unbedeutend aussehen. 

b) Skulptur. 

Die italienischen Stiltraditionen, welche die Franzosen durch ein Uber

legtes ZurUckgreifen auf das Altromische beseitigen wollten, behielten in der 

Skulptur dennoch die Oberhand. Die Absicht, eine neue nationale Klassik 

hervorzurufen, gelang nur in der Architektur, und auch da nur zum Theil. 
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Zunachst findet man an der figUrlichen Ausstattung der Bauten des 

neuen Stils noch die Bildhauer der alteren Schule, welche von Giov. da Bo

logna ausgeht, in voller Thatigkeit begriffen. In dieser Art liefert I a que s 

Sarrazin Figuren zur Fa<;ade der Kirche St. Paul- St. Louis und fUr das 

Schloss zu Blois. 1m Chateau de Maisons sind die Kindergruppen in den 

Ecken des Vestibuls von ihm modellirt und von Buy s t e r ausgefUhrt. FUr 

dasselbe Schloss arbeitet Gilles Guerin die vier Basreliefs des Vestibuls, die 

vier Welttheile darstellend und den Kamin der grossen Gallerie. Gerard 

van Obstal liefert die schonen allegorischen Kindergruppen des Treppen

hauses daselbst. - Claude Lestocard schnitzt, zwischen 1624-1656, die 

Kanzel der Kirche St. Etienne du Mont zu Paris, nach einer Zeichnung des 

MaIers Laurent de la Here, in Eichenholz. Ein kolossal gebildeter Simson, auf 

einem todten Lowen knieend, tragt die Kanzel, an welcher sitzende allegorische 

Figuren und Reliefs angebracht sind; ebenso befinden sich Reliefs an der 

Treppe und Einzelfiguren am Schalldeckel. Das Ganze ist sehr steif und ge

sucht, aber die Bildhauerarbeiten sind im Einzelnen gut ausgefUhrt (Qu. Rouyer). 

Von Bouchardon ist das Grabmal Richelieu's in der Kirche der Sorbonne 

und (1739) die Fontane der Rue de Grenelles zu Paris. 

Michel Augier von Eu (1618-lq86) geht schon entschiedener zum 

Stil Bernini's liber. Er liefert urn 1645 einen Theil der Skulpturen der Kirche 

Val-de-Grace; und an der Porte St. Denis die Figuren Hollands und des 

Rheins, nach Zeichnungen Lebrun's. Auch im grUnen GewOlbe Dresdens be

finden sich von ihm vier Statuetten in Bronze, die Elemente darstellend: das 
Feuer, ein Alter, seine Hande Uber eine Gluthpfanne haltend, die Erde, eine 

weibliche Figur mit dem FUllhorn, die Luft, als eine weibliche Figur mit dem 

Adler, und das Wasser, ein bartiger Mann auf eillem Delphin stehend. 

Pier re Puget, geboren 1622 zu Marseille, gestorben 1694, der 

franzosische Michelangelo zubenannt, ist der grosse Nachfolger Bernini's in 
Frankreich und libertreibt noch den affektreichen Stil seines italienischen Vor

bildes. Bei Puget tritt, wie bei Bernini, nach dem Vorbilde der Malerei dieser 

Zeit, liberall die leidenschaftlichste Handlung an die Stelle einer ruhigen 

Existenz, auch bei seinen Kirchenfiguren. Puget hat die starke Muske

latur des Michelangelo in gesuchter Weise nachgeahmt, wie an seinem heiligen 

Sebastian in S. Maria da Carignano zu Genua zu bemerken. Der Heilige muss 

sich vor Qual krUmmen, damit der Kunstler das Unerhorte von Formen 'an 

ihm entwickeln konne. Puget, zugleich Bildhauer, Schiffsbaumeister, Maler und 

Architekt kam zuerst in Marseille zu einem Schiffsbaumeister in die Lehre, der 

zugleich Holzschnitzer war. Mit siebzehn lahren ging er nach Italien, und 

fand wieder bei einem Holzbildhauer und Mobeltischler Beschaftigung, bald 
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aber wurde er in Rom ein SchUler des Pietro da Cortona, 111 der Absicht 

sich zum Maler auszubilden. Cortona nahm ihn mit nach Florenz, um an 

den berUhmten Plafonds des Pal. Pitti mitzuhelfen. 1m Jahre 1643 kam Puget 

nach Marseille zuruck und malte das Portrat seiner Mutter, wurde aber sofort 

vom Herzog de Breze, Amiral de France, nach Toulon berufen um Kriegsschitfe 

zu bauen. 1m Jahre 1646 fUhrt er das Schiff «La Reine» aus, mit den schonsten 

Schnitzereien an der sogenannten «Puppe». Nun wollte Puget Architekt werden 

und ging im Auftrage der Konigin Anne d'Autriche wieder nach Rom, um 

die antiken Monumente zu zeichnen. Nach Marseille zurUckgekommefl, um 

1653, wandte sich Puget zur Malerei zurUck und wurde vielfach mit Kirchen

bildern beschaftigt, bis er 1655 schwer krank wurde und auf den Rath der 

Aerzte die Malerei aufgeben musste. Jetzt erst wurde Puget Bildhauer, und 

das Portal des Hotel de Ville zu Toulon war sein erstes Werk dieser Art. 

Dasselbe zeigte zwei Hermen, welche den Balkon unterstUtzten. Er entwarf 

eine neue Fa<,:ade fUr das Hotel de Ville zu Marseille (La Loge); dieselbe kam 

aber nicht zur AusfUhrung, nur das Wappen von Frankreich an diesem Ge

baude ist von ihm. FUr den Marquis de Girardin, zu Vandreuil in der Nor

mandie, machte Puget den Herkules und die Gruppe «Janus und die Erde». 

Bei dieser Gelegenheit kam er zum ersten Male nach Paris und lernte Lepautre 

kennen. 1m Jahre 1660 ging Puget nach Carrara, um fUr das Schloss Vaux

le-Vicomte des Fouquet, die, unter dem Namen «Hercule Fran<,:ais» bekannte, 

jetzt in der Pairs-Kammer zu Paris befindliche Marmorstatue zu machen. 

In dieser Zeit arbeitete er fUr S. Maria di Carignano zu Genua die Kolossal

statue des Beato Alessandro Sauli, in dem leidenschaftlichsten Ausdrucke, der 

die Figur verdirbt (Fig. 194); und fUr dieselbe Kirche den schon erwahnten 

heiligen Sebastian, im rUcksichtslosesten Naturalismus der Zeit, mit einer ganz 

unwUrdigen Darstellung des korperlichen Leidens (Fig. 195). Ebenfalls von 

ihm, eine Himmelfahrt fUr den Hauptaltar der Kirche des Albergo de' Poveri 

in Genua, mit der damals Ublichen Zuthat von Wolken; dann eine heilige 

Jungfrau fur Pal. Balbi, die Statue des heiligen Philipp us Neri, das Taber

nakel und die Bronzeenge1 fUr die Kirche Saint Syr, den Altar der Kirche 

Notre Dame de Vignes, den Raub der Helena fUr den Pal. Spinola und ein 

grosses Basrelief der Himmelfahrt fUr den Herzog von Mantua. 

1m Jahre 1669 wurde Puget durch Colbert nach Toulon, als Direktor 

der Schiffsdekoration, zuruckberufen, und baute die Kriegsschiffe undGaleeren: 

Le Magnific, La Command ante , La seconde Commandante und La Victoire, 

von denen noch Reste des FigUrlichen im Arsenal von Toulon aufbewahrt 

werden. Er erbaut sich in Toulon ein Haus und malt den Plafond mit 

seinem Selbstportrat, welches sich jetzt in Paris befindet. An Bildhauer-
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arbeiten stammen aus dieser Zeit, zwei Kinderengel in Marmor fUr die Kirche 

des Minimes zu Toulon, und zwei anbetende Engel fUr den Altar der Kapelle 

Corpus Domini in der Kathedrale daselbst. - Puget kehrte dann nach 

Marseille zuruck und erbaute dort fUr sich wieder ein Haus, und 1672 die 

Festhalle. Jetzt erst, urn 1683, entsteht im Auftrage Colbert's, fUr Paris ge

arbeitet, sein Hauptwerk, die Kolossalgruppe des Milon von Kroton, der von 

den Krallen eines Lowen zerfleischt wird. Dieselbe, im Louvre befindlich, 

wirkt aber abschreckend durch die naturalistische Behandlung und ist hasslich 

in den Linien. Ebendort, seine Gruppe des Perseus und der Andromeda, rein 

malerisch komponirt, aber edler in den Formen, 'und sein Hochrelief Alexan

der und Diogenes, ebenfalls malerisch aufgefasst, doch meisterhaft naturali

stisch behandelt. Die Andromeda sollte ein Pendant zum Milon sein, und 

wurde zuerst im Park von Versailles aufgestellt. Puget arbeitete das Modell 

einer Reiterstatue Louis XIV. fUr Marseille, ging deshalb 1688 nach Paris, 

erhielt aber den Auf trag nicht. In den Jahren 1689-1694 erbaute er in Mar

seille die Kirche und das Hospiz de la Charite, erlebte aber nicht die Voll

endung. Sein letztes Bildhauerwerk ist das Basrelief, die Pest in Mailand 

darstellend; dasselbe befindet sich noch jetzt in Marseille. 

In Paris selbst konnte Puget keinen festen Fuss fassen, wie sich bei ver

schiedenen Gelegenheiten und namentlich bei dem erwahnten Modell einer 

Reiterfigur fUr Louis XIV. ergab; denn der despotische Alleinherrscher im Reich 

der KUnste, der Maler Charles Lebrun, duldete keinen Nebenbuhler von gleich

berechtigten Anspruchen. Dies musste auch der grosse Bernini erfahren, der 
von Louis XIV. selbst berufen, 1665 nach Paris kam: Er machte die BUste 

des Konigs, musste aber nach Rom zurUckkehren, ohne dass sich eine weitere 
Wirksamkeit in Frankreich fUr ihn gefunden hatte. 1m Salon der Diana zu 
Versailles befindet sich die BUste an der Fensterwand und ist historisch vor

trefflich. Der Roi-Soleil ist als eine Art Jupiter mit der PerrUcke vorgestellt, 
ganz entsprechend der besonderen, von ihm protegirten romischen Antike. 
Ebenso wie Puget, verliess Teudon (t 1680) Frankreich, nachdem er die 

Metamorphose der Daphne flir die Tuilerien ausgefUhrt hatte, ein Werk, an 

welchem man die Reinheit und Anmuth der ersten Renaissance wieder findet. 

Es war wieder der Kampf mit Lebrun, der Teudon aus seinem Vaterlande 

nach Italien vertrieb. Teudon gehort in seinen italienischen Werken ganz zur 

Bernini'schen Schule; in seiner Gruppe, rechts yom Ignatiusaltar im Gcsu zu 

Rom, «der Glaube stUrzt die Abgotterei», hat er die allegorischen Figuren han

delnd dargestellt. Die besiegte Partei ist hier sogar durch zwei Personen vertreten. 

Pierre Legros (t 1719) lebt fast bestandig in Rom und schliesst sich 
ebenfalls der Bernini'schen Richtung an. Er eignet sich ganz den ekstatischen 
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GefUhlsausdruck der neuen Schule an, und giebt die Versinnlichung desselben 

durch heftige Geberden. Beispiele dieser Art bicten seine Apostelfiguren in 

den Pfeilernischen des Laterans. Den Ausdruck der Schwarmerei durch Hin

knieen oder Hinsinkcn, giebt er thcils durch das gcsenkte Haupt, wie in dem 

S. Aloys Gonzaga im rechten Querschifl von S. Ignazio zu Rom, oder durch 

das so hoch nach oben gewendete Haupt, dass man nur noch Kinnbacken 

und Nasenspitze bemerkt, wie in dem silbernen S. Ignatius im linken Quer

schiff des Gesu. - Die letztere Statue ist jetzt nur noch durch eine kupfer

versilberte Nachbildung vertreten. - Auch die Farbe meldet sich wieder in 

der Skulptur, als Folge des Ubertriebenen Naturalismus. Die Statue des heiligen 

Stanislaus Kostka, in einer Kapelle des Noviziats St. Andrea zu Rom, von 

Legros, ist aus verschiedenfarbigen Marmorarten zusammengesetzt. 

Fran',=ois Girardon aus Troyes (1627-1715) hat die Skulpturarbeiten 

an der Porte St. Denis begonnen, die dann von Michel Augier fortgesetzt 

werden. Von ihm, die spater vernichtete Reiterstatue Louis' XIV. auf dem 

Vend6meplatze, von welcher sich eine kleine Kopie in Bronze im Louvre und 

eine Wiederholung im grUnen Gewolbe zu Dresden befindet. Von demselben, 

die vier bedeutenderen Marmorgruppen im Apollobad des Gartens von Ver

sailles. Der Apollo ist das Portrat Louis' XIV. und die Nymphen sind 

Portrats hervorragender Schonheiten seines Hofes. Auch von diesen Arbeiten 

ist eine kleine Bronzekopie im grUnen Gewolbe zu Dresden vorhanden. 

Ausserdem von ihm, ein heiliger Ludwig in Marmor, am Portal des hwa

lidendoms in Paris, und eine MarmorbUste Boileau's im Louvre. Die Marmor

gruppe «Raub der Proserpina'" im Garten zu Versailles, ist sehr geschickt 

aufgebaut, als eine Nachahmung des Raubes der Sabinerin von Giov. da Bo

logna in der Loggia de' Lanzi zu Florenz. Eine Kopie in Bronze im grUnen 
Gewolbe zu Dresden. 

Fran',=ois Gillet gehort zu den an den Innendekorationen von Ver

sailles betheiligten Bildhauern, von ihm, der Kamin und die Stuckdekora

tionen im ersten Audienzsaal. Caspar von Cambray (1624 - 1681) und 

Balthasar Marsy (1625 - 1684) waren ebenfalls an den Dekorationen der 

Bauten dieser Zeit beschaftigt. Von Marsy, eine Gruppe fUr den Tuilerien

garten «Boreas entfUhrt die Nymphe Orythia» begonnen, und von seinem 

SchUler Ans. Flamen (1647 - 1717) beendet. Eine Kopie dieser Gruppe in 

Bronze, im grUnen Gcwolbe zu Dresden. Von Thomas Regnauldin aus 

Moulins (1627 - 1706), drei Marmorfiguren, im Apollobade des Gartens von 

Versailles. Martin van den Bogaerd, genannt Desjardins, (geboren zu 

Breda 1640, stirbt 1694), liefert die spater umgestUrzte Statue Louis' XIV. fUr 

die Place des Victoires und eincn Theil der Basreliefs an der Porte St. Martin. 
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Die Figuren in Bronze vom Sockel der Statue Louis XIV. stammend, gefesselte 

Nationen darstellend, sind noch erhalten. 

Antoine Coysevox aus Lyon (1640-1720), von Abstammung Spanier, 

ist einer der vielbeschaftigsten Bildhauer unter Louis XIV. Von ihm, eine 

Reiterstatue des Konigs, im Hofe des Hotel de Ville ZLl Paris von Bronze, 

im Kosttim eines romischen Imperators; dann die Pferde Uber dem Garten

thor der Tuilerien. EbenLllls von ihm, das Grabmal Mazarin's, ehemals im 

College des Quatre-Nations, jetzt im Louvremuseum, und die Marmorstatue 

Karls des Grossen am Portal des Invalidendoms. An einer Wand des Salon 

de la guerre im Schloss zu Versailles, ein grosses Basrelief von Coysevox in 

Stuck, den Konig ZLl Pferde in antikem KostUm darstellend, zwei Ruhmes

genien in vergoldetem Stuck, bieten demselben eine Palme und den Lorbeer. 

1m Louvre befinden sich von Coysevox ganz vortreftliche Portratstatuen und 

BUsten; so die BUsten von Richelieu, Bossuet, Lebrun und Mignard, dann die 

der Marie Serre, der Mutter des MaIers Rigaud, und das Marmorstandbild 

Louis' XIV. Sein Hauptwerk ist das schon erwahnte Grabmal Mazarin's. 

Die Marmorstatue des Ministers kniend dargestellt, edel aufgefasst und voll

endet durchgefUhrt. Auf den Stufen des Monuments sitzen die Allegorien 

der Klugheit, des Friedens und der Treue, besser als sonst ublich in Bronze 

ausgefUhrt. Auch die beiden Marmorfiguren des Denkmals, die Caritas und 

die Religion sind in einer massvollen Auffassung gegeben. Von der Statue 

einer Fama von Coysevox befindet sich eine kleine Kopie in Bronze im grUnen 

Gewolbe zu Dresden. An den Skulpturen zur neuen AusschmUckung des 
Chors von Notre-Dame zu Paris, von Robert de Cotte entworfen, war Coysevox 

eben falls betheiligt. 

Die Skulpturwerke der Schlosskapelle von Versailles zahlen zu den Haupt

arbeiten Nicolas Coustou's (1658-1733). In seinen Werken, wie Uberhaupt 

in der Skulptur der letzten lahrzehnte des 17.1ahrhunderts, tritt eine koquette 

Richtung auf, die sich in sUsslicher Grazie erschopft und damit den Ueber

gang bildet zum Stil Louis XV. Es gelingt auch nicht mehr eine wahre 

historische Portratfigur zu machen: die Marmorstatue Louis XV. im Louvre 

von Nic. Coustou, dem SchUler und Ncllcn von Coysevox, giebt eine ganz 

ausserliche, nichtige Theaterattitude. Ebenfalls von ihm im Louvre ein Relief, 

Apollo zeigt dem dankbar entzUcktem Volke die BUste Louis XIV. Von den 

Skulpturwerken Coustou's fUr die Kirche St. Paul-St. Louis in Paris ist nichts 

erhalten. FUr das Invalidenhotel zu Paris arbeitete Coustou eine Reiterstatue 

Louis XIV., begleitet von den Allegorien der Gerechtigkeit und der Klugheit, 

ausserdem noch die Statuen des Mars und der Minerva. Von ihm, «La Saone», 

eine Bronzegruppe an dem Stadthause zu Lyon, das GelObniss Louis XIII. in 
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Notre-Dame zu Paris und mehrere Statuen in den Tuilerien. Auch am Hotel 

de Soubise in Paris ist einiges Figlirliche von Coustou. 

Unter den am Ende des Jahrhunderts thatigen Bildhauern, welche die 

Versailles und die Tuilerien zierenden Statuen, Gruppen und Vasen aus

fUhrten, und meist nach den Zeichnungen Lebrun's arbeiteten, sind noch zu 

nennen: Cornelius van Cleve (1645 - 1732), Ie Lorrain, Etienne Ie Hongre, 

Tubi und Raon. Von Ie Lorrain waren auch einige der jetzt verschwundenen 

Skulpturen fUr die Kirche St. Paul-St. Louis; andere Arbeiten von ihm am 

Hotel de Soubise sind noch erhalten. Von Ie Hongre sind verschiedene 

Skulpturen im Garten der Madame de la Fayette, Rue Ferou in Paris ausgeflihrt 

und einiges von den Basreliefs der Porte S1. Martin. Eine kleine Bronzegruppe 

von Cornelius van Cleve, Diana belauscht den schlafenden Endymion, hinter 

ihr Cupido mit dem Finger auf dem Munde, im grlinen Gewolbe zu Dresden. 

Die Reiterstatuen Louis XIV. wiederholten sich ins Zahllose; ausser den schon 

erwahnten fertigten Cartitot und Petitot eine soIche fUr Versailles, eine andere 

von Debay und Carboneaux wurde zu Montpellier auf der Promenade de 

Perou aufgestellt, aber die meisten derselben vernichteten die StUrme der 

Revolution. 

c) Malerei. 

In der Malerei hat Frankreich erst jetzt seine grosse Epoche von natio

naler Bedeutung. Wenn auch der direkte Zusammenhang mit der italienischen 

Kunst Uberall unverkennbar ist, und viele der franzosischen Maler t~lst ihre 

ganze Lebenszeit in Rom verbringen; so macht sich doch in ihrcn Werken ein 

besonderer franzosischer Zug bemerkbar, namentlich in dem vornehmen und 

bleichen Kolorit. Die Atlektmalerei, das Streben nach seelischem Ausdruck, 

tindet bei dem grossen Le Sueur eine, der italienischen Schule mindestens 

gieichwerthige Vertretung, noch ausgezeichnet durch eine gewisse Mtissigung 

und einfache Innigkeit. Den grossten Stolz der franzosischen Schule bilden 

aber die Poussin's und ihre Nachfoiger, unter diesen der grosse Claude Lorrain. 

In ihren Bildern kommt das Streben nach antiker Grosse, wie es der Zeit der 

Kardinal- Minister, Richelieu und Mazarin, eigen war, am reinsten zum 

Ausdruck. In der spateren Foige der Epoche Louis' XIV. findet die deko

rirende Malerei Italiens, in ihrer Anwendung auf die Decken grosser Raume, 

durch Lebrun und Delafosse auch in Frankreich Eingang. 

Eustache Le Sueur (1617-1655) ist einer cler ruhmvollsten Maler der 

franzosischen Schule. Sein Hauptwerk ist «clas Leben des heiligen Bruno» 111 

EnE II. 
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22 Bildern fUr die Karthause der Ruc d'Enfer zu Paris gemalt, jctzt im Louvre. 

Hier ist das einfach Innigc der Monchsandacht geschildert, welches den Kart

hauserbildern, auch den italiel'lischen, einen eigenen Vorzug giebt. Es ist 

diesel be Art von Visionen, Casteiungen, Thatigkeiten, Gebeten und Wunder

wirkungen, bis auf den Tod auf hartem Lager, odcr unter Morderhanden; 

allein die tiefc und stille Scclenandacht, mag sie den Blick nach obcn wcndcn, 

oder ihn demUthig sinnend auf die Brust senken, vergisst hier dic Welt und 

die Beschaucr mehr als irgendwo. - Dic Monche Le Sucur's denkcn an dcn 

Himmel, wahrend dic dcs spanischen Zurbaran vor der Holle zittcrn. - Le 

Sueur hat hier in hohem Grade dieses bleiche und sanfte Kolorit, welchcs 

die franzosische Schule auszeichnet. Dic Komposition der Bilder ist sehr cin

fach; in dem geringen Beiwerk, in dem demUthigen Ausdruck der Kopfe, 

zeichnct sich dic klOsterliche Strenge, und ebenso drangcn die wcissen Gc

wander der Ordcnsleute gebieterisch auf eine ruhige, feierliche Haltung hin. 

Die Motive der Brunobilder sind: die Bekehrung des Heiligen beim Todc dcs 

Diocrt:!s, seine Weltentsagung, die Erschcinung der Engel wahrcnd seines Schlafcs, 

die GrUndung des Klosters, sein Gcbet in der Zelle u. a. Eines derselbcn, dcr Tod 

des heiligen Bruno, verdient besonders hervorgehoben zu werden. Der Heilige 

licgt auf dem Siechbette ausgestreckt, in der Agonie des Todes, mehrere Monchc 

umgeben sein Sterbelager, nur eine Kerze erleuchtet die wcissen Gewander; und 

dennoch stromt von dieser fast monochromen Leinwand cinc durchdringendc 

Traucr in die Hcrzen der Betrachter. - Die Malereien im Hotel Lambert zu 

Paris zeigen Le Sueur von eincr anderen Seite. Die Gcschichten des Cupido fUr 
das sogcnannte Cabinet des Amor gemalt, jetzt im Louvrc, stellen die Gcburt 

Cupido's, seine Vorstellung bci Jupiter und die Episoden seines olympischcn 

Lcbens dar, und sind im bcsten Sinnc dekorativ, in cinem lcichten brillantcn 

Tone gemalt. Die Kopfe sind von ciner hcitcrcn SUssc, dic Formcn luftig 

und schmicgsam, von elegant em und reincm Geschmack. Die ncun Musen, 

in verschicdenen Bildern fUr das Schlafzimmer der Frau von Thorigny, 

ebcnfalls im Hotcl Lambert gemalt, sind echt franzosische Uebcrsetzungcn 

der Antikc, halb Damen halb Gottinnen. Die Bcwcgungsmotive sind cint~lch, 

sie sehen ruhig vor sich hin, mit einem sanften Lacheln, ihre Attribute sind 

nicht bcsonders betont, sie haben etwas von rafaelischer Schonheit. 1m Hotel 

sclbst sind noch einigc Malereien von Le Sueur erhalten: im Treppcnhausc 

cin Fluss, begleitet von ciner Nymphe, grau in grau, im Badekabinet Mecres

gottheiten in den Ecken, unten in der Mittc Kinder mit Korallenzweigen, an 

den Schmalseiten der Triumph des Neptun und der Triumph der Amphitrite, 

an den Langseiten Diana, Actaeon und Callisto. Das Deckenbild aus dcm 

Kabinet der Musen, Apollo von Phaeton besucht, ist jetzt im Louvre. Eben-
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falls im Louvre, die Predigt des Apostels Paulus zu Ephesus, von Le Sueur. 

Der Apostel zeigt gen Himmel, als den Sitz der wahren Wissenschat1: und 

die Epheser verbrennen vor ihm die weltlichen BUcher. Christus als Kreuz

trligcr, ebenda, ist rUhrend durch den Ausdruck tiefer Traurigkeit und 

ErmUdung. - 1m Hotel Fibet, Rue St. Paul zu Paris, sind noch Malereien 

von Lc Sueur erhaIten. 

Nicolas Poussin, geboren zu Andelys 1594, stirbt 1665, ist der philo

sophische Maler, der Malcr geistreicher Leute, denn seine Kompositionen tragen 

alle den Stempel der Ucberlcgung. Das Kolorit seiner Bilder ist durch Nach

dunkcln meist unerfreulich geworden. Poussin kam dreissig Jahre aIt nach Rom, 

und f~l11d die Schulen des Caravaggio und des Giuseppe d'Arpino als herr

schende vor. Er selbst stu dirt nach der Antike, nach Ratfael, Giulio Romano und 

besonders nach dem damals verachteten Domenichino, aber er bleibt in seinem 

Grundwesen Franzose. Allerdings macht sich ebensowenig eine RUckwirkung 

Poussin's auf die italicnischc Historienmalerei bemerkbar; indess sind seine 

cdlen, wahrhaft historischcn Portrats fast immer den gleichzeitigen der Ita

Jicner vorzuziehen. In der Komposition, in der architektonischen Strenge des 

Gruppenaufbaues, geht Poussin, der grosste Verehrer Domcnichino's, oft zu 

weit; so dass seine Gruppen absichtlich konstruirt erscheinen, wie in seiner 

«Ruhe auf der Flucht nach Acgypten», in der Akadcmic zu Venedig. Das 

crste Bild Poussin's, «lier Tod des Germanikus», machte ihn sofort bekannt, 

'aber durch eincn sonderbarcn Zufall betraf grade die erste romischc Bestellung 

cin Marterbild, «den heiligcn Erasmus, dcm dic Dlirme aus dem Leibe gcwundcn 

werden». Er brachtc hiermit dennoch cin Bild zu Stan de, welches in Betreff 

des Kunstgchalts zu den trel11ichsten des Jahrhunderts gehort. Dasselbe, fUr 
St. Peter gemalt, ist jetzt in der Gallerie des Vatikans, und eine kleine eigcn

hlindigc Wiedcrholung im Pal. Sciarra. «Eliezer und Rebecca» im Louvre 

ist einc seiner liebenswUrdigsten und graziosesten Kompositionen. Das Bild 

zcigt in dcr Rebccca und ihren Gefahrtinnen dic verschicdencn Typen weib

lichcr Schonheit, vielleicht in Anlchnung an ein Bild Guido Reni's, welchcs die 

hcilige Jungfrau untcr dcn jungen Mlidchen arbeitend, darstcllt. Moses aus dem 

Wasscr gercttct, Moses als Kind mit der Kronc Pharao's spielend, Moses den 

Aronsstab in cine Schlangc verwandelnd u. a., erinnern wiedcr an die kleinen 

Frcskcn Ral'bel's aus dem alten Testamcnte, an den Deckcn dcr Loggicn. -

In dcr mythologischen Malcrci ist Poussin cbcnfalls ein Nachfolger dcs Dome

nichino. Scin Triumph dcs Ovid im Pal. Corsini zu Rom, scin Einzug der 

Flora in dcr Gallcric dcs Kapitols, sein Zeitgott, der den Horen zum Tanz 

<lufspielt, in dcr Akademie zu Venedig, haben slimmtlich mit ihrcn erlosche

ncn Far'ben und etwas allgemcinen Formcn nichts Reizendes; aber historisch 
7' 
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betrachtet verdient sein Streben, in der Zeit der falschen Pratensionen rein 

und wahr zu bleiben, die hochste Anerkennung. In der Hirten- oder Novellen

scene im Pal. Colonna ist er sogar ganz naiv und schon, ebenso in seinem 

berlihmten Bilde im Louvre «Et in Arcadio ego», welches eine naive Melancholie 

in dem Gedanken an die Verganglichkeit des Lebens zum Ausdrucke bringt. 

Ausserdem von Poussin im Louvre befindlich: Der Raub der Sabinerinnen, 

der gerettete junge Pyrrhus, die beiden heiligen Familien, die Himmelfahrt 

der heiligen Jungfrau und die Vision des Paulus. - Die von Tizian gegebene 

Anregung, den poetischen Ausdruck wesentlich mit in die landschaftliche 

Umgebung zu verlegen, hat Nic. Poussin zur Vollendung gebracht. Er wird 

der bewusste und definitive Schopfer der landschaftlichen Gesetze (Fig. 196). 

Seine Landschaften im Louvre: «der Frlihling» als irdisches Paradies, «der 

Sommer» durch die Geschichte der Ruth und des Boas ausgedrUckt, «der 

Herbst» durch die grosse aus Canaan gebrachte Traube, «der Winter» durch 

die Slindfluth, sind symbolische Bilder der Jahreszeiten. Das letzte ist 

das bedeutendste, ein kalter Schrecken weht aus diesem schwarzen Bilde, in 

dem sich der Regen mit den immer steigenden W ogen mischt. Orpheus 

und Eurydice, Diogenes seine Schale fortwerfend, ebenfalls im Louvre, sind 

Muster der historischen Landschaft; das heisst einer dem Menschen unter

geordneten Natur. 1m Pal. Sciarra findet sich eine herrliche einfache Fluss

landschaft, in welcher S. Mathaeus mit dem Engel zwischen Ruinen sitzt. -

Was den ausseren Lebensgang des gross en Meisters anbelangt, so wurde 

Poussin mIter Louis XIII. nach Paris berufen, um in der Gallerie des Louvre 

die Thaten des Herkules zu malen; aber die Arbeit blieb unvollendet und 

Poussin ging wieder nach Rom zurUck. 

Gaspard Dughet, genannt Gaspero Poussino (1613-1675), ein Ver
wandter und SchUler des Nic. Poussin, ist wieder einer der BegrUnder der mo

dernen Landschaftsmalerei. Bei ihm redet die Natur die gewaltige Sprache, 

welche noch jetzt aus den Gebirgen, Eichenwaldern und Ruinen der Umgegend 

Roms hervortont. Oft erhuht sich dieser Ton durch Sturm wind und Gewitter, 

welche dann das ganze Bild durchbeben, und in den Formen herrscht durch

aus das Hochbedeutende, namentlich sind die MittelgrUnde mit einem Ernst 

behandelt, wie bei keinem anderen. Von ihm sind in beiden Seitenschiffen von 

S. Martino a' monti zu Rom eine Anzahl meist sehr verdorbener Fresko

landschaften mit den Geschichten des heiligen Elias, im Pal. Colonna drei

zehn Landschaften in Wasserfarben gem alt. Beide Bilderreihen bestehen die 

grosse Probe; ob eine Landschaft bloss durch Linien und Hauptformen ohne den 

Reiz leuchtender Farben und Details bedeutend werden kunne. 1m Pal. Corsini 

zu Rom, mIter mehreren bum mil1der tretflichel1 Bildern, «der Sturm» und 
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«der Wasser fall». Letzteres Bild ist sehr durch Nachdunkeln im Grtinen be

nachtheiligt, wie noch viele andere Bilder Gaspero's (Fig. 197). In der 

Akademie di S. Luca mehrere treflliche Bilder yon ihm; im Pal. Pitti vier 

kostliche kleine Bilder, welche vorherrschend klar geblieben sind; und in den 

U ffizien eine kleine Waldlandschaft. 

Derjenige Landschaftstypus, den Annibale Caracci vorgebildet, die 

beiden Poussin's zur Vollendung gebracht hatten, blieb nun lange Zeit der 
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herrschende; so dass die Hollander und ihre Nachfolge mit ihrer mehr 

realistischen Landschaft im Ganzen eine allerdings ruhmvolle Minorittlt bilden. 

Del' Landschaftstypus del' Poussin's stellt immer eine jungfrauliche Natur dar, 

in welcher die Spuren del' Menschenhand nur als Bauwerke, hauptsachlich 

als Ruinen der V orwelt, auch als einfache HUtten, zum Vorschein kommen. 

Das Menschengeschlecht, das man doch voraussetzen muss, oder auch wohl dar

gestellt findet, gehort entweder der Fabelwelt, oder der heiligen Geschichte, oder 

clem Hirtenleben an; der Eindruck des Ganzen ist daher ein heroisch-pastoraler. 

Seine hochste Verklarung erhielt dieses Landschaftsideal durch den Zeit

genossen del' Poussin's, Claude Gelee, genannt Le Lorrain (1600 - 1682), 

dessen kunstlerische Entwickelung wieder Italien angehort. Er war langere 

Zeit der GehUlfe des Agostino Tassi, von dem Bilder, im Pal. Corsini zu Rom, 

in den Uffizien und im Pal. Pitti vorhanden sind. Seine Hohe erreichte Le 

Lorrain nach einer hochst prlifungsvollen Jugendzeit zu Rom. Seine Land

schaften sind im Bau weniger gewaltig, als diejenigen des Poussino; er giebt 

das streng eingeschlossene del' Poussin'schen Kompositionen auf und lasst 

den Blick libel' weite Ebenen schweifen. Die plastische Gruppirung macht 

sich bei ihm nur noch in den Baumpartien des Vordergrundes geltend. Er 

giebt, wie Gaspero, die Wirkungen der Luft, vor allem aber den beseelenden 

Glanz und die Spiele des Lichts, die B ewegungen des Laubes, die ziehenden 

Wolken, das Rieseln der Bache, das Spiel del' Meereswellen und den Aus

druck der Tageszeiten. Aus Claude's Landschaften spricht der unausprech

liche Zauber einer reingestimmten Seele, die in der Natur die trostende Stimme 

vernimmt. WeI' sich in seine Werke vertieft, und schon ihre gleichmassig 

schone Vollendung macht dies zu einer dankbaren Arbeit, fUr den ist kein 

weiteres Wort von Nothen. 1m Pal. Doria zu Rom von ihm: «il molino», 
dann ein Hauptwerk «del' Tempel Apolls», und eine «Ruhe auf del' Flucht» 

(Fig. 198). 1m Pal. Rospigliosi, der Tempel der Venus. 1m Pal. Sciarra, «Reiter 

an einem Hafen» und «die Flucht nach Aegypten», be ides kleine Juwelen. 

Im Pal. Barberini, cine kleine Landschaft von ihm. Bei Camuccini, ein See

hafen. 1m Museum von Neapel: ein Sonnenuntergang am Meere und die Grotte 

der Egeria. In den U ffizien: eine Abendlandschaft mit BrUcke, Strom und 

Gebirge und eine abendliche Marine mit Palasten. 

Sebastian Bourdon (t 1671), ein jUngerer Zeitgenosse del' Poussin's, ist 

ein Nachahmer derselben. - Jean Courtois, genannt Le Bourguignon 

(t 1676), ais Schlachtenmaler berUhmt, in del' Manier Cerguozzi's und Salvator 

Rosa's, ist abel' besonders farbenreich. Von ihm, zwei Schlachten im Pal. Borghese, 

eine grosse im Pal. Pitti, zwei grosse und zwei kleinere in den Uffizien, zwei 

im Pal. Capponi zu Florenz, und mehrere im Pal. Corsini ebenda. 
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Noch zu den SchUlern Vouet's gehort Pierre Mignard , genannt 

Mignard Ie Romain (t 1695), del' dllrch seine graziose Auflassung, verbunden 

mit einem nach venetianischen Studien gebildeten Kolorit, unter den franzosi-

schen Portratmalern eme bedeutende Stelle einnimmt. Seine historischen 

Bilder sind weniger gut, aber immerhin konnte er allch hierin als Neben

buhler Lebrun's gelten. Von ihm befinden sich Bilder im Louvre, im Ber-
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liner Museum und anderwlirts. Mignard malte die Kuppel von Val de Grace 

zu Paris, und im Schlosse von St. Cloud die Plafondbilder im grossen Saal und 

der Gallerie, Mars und Venus, und die vier Jahreszeiten darstellend. Auch in 

der Kirche St. Louis en l'Isle zu Paris befinden sich Malereien von Mignard, 

neben denen seines Lehrers V ouet. 

1m Hotel Mazarin, jetzt Bibliotheque nationale, malten die [648 aus 

It:llien gekommenen KUnstler Romanelli und Grimaldi, zum ersten Male 

~ ~ J~ 
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Fig. '99, Decke ans dem alten H6tel Mazarin (n. ROllyer). 

111 Frankreich, eine Scheinarchitektur an die Decken, in der Art, wie dies 

damals in Italien ublich wurde. Hier sind es perspektivische Balkons in del' 

Voute eines Saales, darUber Luft. Die Figuren sind von Romanelli, das 

Architektonische und Landschaftliche von Grimaldi (Fig. [99). 

Die Stiftung der franzosischen Maler- und Bildhauerakademie 111 Paris 

erfolgte im Jahre [648 noch unter Mazarin; doch sein Nachfolger Colbert 

Ubernahm auch die Erbschaft des Kunstmacenatenthums und grUndete im 

Jahre [666 die Akademie von Frankreich zu Rom. Die erste Ausstellung 

neuer Bilder fand 1699 im Louvre statt. 

Mit den grossen BauausfUhrungen unter Louis XIV., und besonders mit 

dem Schlossbau von Versailles, ist der Name cines Maiers, Lebrun's, eng ver-



588 IV. Abschnitt. Klassischer Barockstil in Frankreich. Lebrun. 

knUpft. Charles Lebrun (1619-1690), der berUhmteste SchUler Vouet's, war 

nicht nur selbst zur AusfUhrung grosser Werke berufen, sondern stellte eine 

Art von Kunstminister vor, von dem die mitwirkenden Maler, Bildhauer, 

Dekorateure und selbst die Architekten abhangig waren. Bereits bei Gelegen

heit der Skulptur musste erwahnt werden, dass bedeutende Talente, welche 

sich der Allgewalt Lebrun's nicht fUgen mochten, durch ihn aus Frankreich 

vertrieben und mindestens von Paris und aus der Nahe des Konigs fern gehalten 

wurden. Dieser Zug von Kunstdespotie hat dem Ruhme Lebrun's als Maler 

geschadet und die WUrdigung seines bedeutenden Verdienstes einigermassen 

verhindert. Indess ist Lebrun jedenfalls ein KUnstler von unerschopfiichem 

Ideenreichthum und von erstaunlicher Arbeitskraft; denn er hat nicht nur 

kommandirt, sondern in del' That eine ganze Armee von Malern, Bildhauern, 

Ornamentikern, Tapetenwirkern und anderen mit seinen Skizzen versorgt. 

In del' dekorativen Malerei besitzt er eine eigene, grossartige, wenn auch 

etwas theaterhaft prunkvolle Manier; abel' ganz im Geiste del' Epoche des 

grossen Konigs, welche forderte, dass FeldzUge, Belagerungen und Hoffest

lichkeiten in gleicher Weise, etiquettemassig arrangirt, behandelt ,"verden sollten. 

Beim Wiederaufbau der 1661 durch Brand zersWrten Gallerie Henri IV. am 

Louvre, der spater sogenannten Gallerie d'Apollon, bewies sich Lebrun als 

Maler, Architekt und Dekorateur. Der Triumph Apollo's, als Anspielnng auf 
Louis XIV., gab die Hauptidee zu den Deckenbildern. Das Innere der Gallerie, 

in seiner Gesammtheit eins der gelungensten Beispiele des Stils Louis XIV., 

wurde zwar nicht vollendet, denn der Bau von Versailles nahm bald nlle 

Krafte in Anspruch. Und in diesem Schlosse muss man anch die malerischen 

Leistungen Lebrun's studiren; die grosse Gallerie zu Versailles, mit den 

Geschichten Ludwig XIV. und den Schlachten Alexanders des Grossen, ist seine 

vorzUglichste Arbeit. Der Uebergang Uber den Granikus, die Schlacht bei Arbella, 

Alexander und Porus, del' Einzug Alexanders in Babylon, jetzt sammtlich im 

Louvre, sind monumentale Bilder, auf die jede Zeit stolz sein konnte (Fig. 200). 

Diese Kompositionen waren ursprunglich zu Vorlagen fUr Gobelins bestimmt. 

Die grossen Appartements von Versailles wurden kurz nach 1675 vollendet, 

und sind mit einem grossen Aufwand von Malereien, Skulpturen, Marmor und 

Vergoldungen dekorirt, meist unter Lebrun's Oberleitung. 1m Salon de la Guerre 

ist die Malerei des fiachen Kuppelgewolbes von ihm, urn 1679 ausgefUhrt, 

das siegreiche Frankreich darstellend. In Pariser Privathotels hat Lebrun Ver

schiedenes gemalt: 1m Hotel Dangeau, an der Place royal, den Pia fond eines 

Salons, in den Jahren 1646-1647, im Mittelfeld die aufgehende Sonne, in den 

Vouten gemalte Reliefs mythologischen Inhalts und Medaillons. Ein Pia fond 

im Hotel d'Aumont, Rue de Gouy, ist verschwunden; ein anderer im Hause 
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der Ninon~ Rue des Tournelles, noch erhalten, ist von einem der SchUler 

Lebrun's. 1m schon genannten Hotel Lambert ist eine Gallerie im zweiten 

Stock ganz von Lebrun gemalt: im Plafond die Apotheose des Herkules und 

seine Verbindung mit Hebe, in der Voute andere Geschichten des Herkules. 

Das Ganze bildet ein Meisterwerk der Dekorationsmalerei. Das Jabach'sche 

Familienbild im Berliner Museum ist eins der besten Staffeleibilder Lebrun's, 

von geistvoller Auffassung der Figuren und feinem Kolorit. 

Noel Coypel (t 1707) gehort, wie Lebrun, zu den Nachahmem der 

italienischen Schule, er folgt den Begritfen der Zeit, die Allegorien, die My tho

logien, das Alterthum bilden die Hauptquellen seiner schopferischen Begeisterung 

(Fig. 201). Coypel ist an den Malereien in der Kirche St. Louis en l'Isle zu 

Paris betheiligt, doch seine Hauptwerke sind die Bilder der Schlosskapelle zu 

Versailles, und die der Tuilerien. Eine Dekoration, im Saal der Grand Cham·· 

bre des Palais de Justice, zu Rennes, in den Jahren 1657-1665 ausgeflihrt, wird 

Coypel zugeschrieben, aber nicht mit Sicherheit. 

Charles Dclafosse (t 1716) malte die Kuppel und den Thronsaal zu 

Versailles. Ebenfalls von ihm, im Salon d'Apollon zu Versailles der Plafond 

in der Mitte Apollo auf seinem Wagen, begleitet von den Jahreszeiten; dal111 

das Schlussbild der oberen Kuppel im Dom der Invaliden; und die Apotheose 

des heiligen Ludwig und die Himmelbhrt der heiligen Jungfrau in der 1670 

von Erard erbauten Kirche de l'Assomption in Paris. Staffeleibilder von 

Delafossc befinden sich im Louvre. 

Hervorragender ist J ouvenet (1644-1717) durch seine mcisterhaft kom

ponirten Kreuzabnahme. Mit Delafosse, Boullongne nnd Antoine Coypel ist 

Jouvenet an der durch Robert de Cotte ausgefuhrten neuen Ausschmlickung 

des Chors von Notre-Dame betheiligt. Jouvenet malte auch die Apostclbilder 

in der unteren Kuppcl des Invalidendomes zu Paris. - Nicolas Colombel gehort 

mit seinem Wunder des heiligen Hyacinth zu den bes~eren Malem am Ende 

des 17. Jahrhunderts. - Die BrUder, Bon de Boullongne (t 1717) und Louis de 

Boullongne (-r 1733), malten im Hotel der Invaliden, und unter Lebrun's Ober

leitung in Versailles, ebenso Fr. Lemoine (t 1737). Von letzterem sind die 
Malereien des Herkulessaals in Versailles und die Deckenbilder des Chors der 

Kirche St. Thomas d'Aquin. Von Louis de Boullongne, bcfand sich ein Bild 

im Hotel de Ville zu Paris, «der Konig den Magistratspersonen den Adelsbricf 

vcrleihend». - Nicolas de Largillicre stellt im Hotel de Ville das Fest dar, 

welches im Jahre 1687 die Stadt dem Konige gab. - Ausser diesen sind noch 

zu nennen: die beiden Fran,<ois de Troyes, Vater und Sohn, Raymond la Fage, 

Laurent de Lahyre, von denen allen sich zahlreiche Werke im Louvre befinden. 

Von einem Fran~ois de Troyes ein Bild im Hotel de Ville dt: Paris, "lie)" Konig 
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vom Magistrat wegen des Friedcns von Utrecht beglilckwlinscht». Antoine 

Coy pel, dcr Sohn Noel Coy pel's, malt das Martyrium des Heiligen in der 

Kirche S1. Etienne du Mont in Paris. 

Fig . 202. Rigaud. Selbstportriil. 

Dcr grosste franzosische Portratmaler dieser Zeit ist H y a c i 11 th Rig a u d 

(1659-1743) (Fig. 202). 1m Louvre, sein grosses, geist- und wirkungsvolles 

Bild Bossuet's. Die Schlachtenmalerei wird durch Martin des Batailles 
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(t 1735), wekher die militarische Geschichte Conde's malt, und durch den 

Hollander van der Meulen (t 16(0), der Louis XIV. auf seinen Fcldzligen 

begleitet, vertreten. Die Hauptwerke beider Ktinstler befinden sich in Versailles. 

Jaques Rousseau verzierte die Wande des Wintergartens im Schlosse 

von St. Cloud mit gemalten Perspektiven. Damit, und mit der nun hautig 

dekorativ verwendeten Blumenmalerei ist der Uebergang von der heroischen 

Kunst des Zeitalters Louis' XIV. zur spateren Roccocokunst gegeben, wekhe 

sich in der Hauptsache den naturalistischen Bestrebungen der lebensvollen nie

derlandischen Schule anschliesst. Jean Baptiste Monnoyer, geboren zu Lille 1635, 

gestorben in London 1699, ist ein namhafter Vertreter der Blumenmalerei. 

Die lange verbannte Genremalerei taucht erst mit Claude Gillot, 

geboren zu Langres 1673, gestorben 1722 zu Paris, dem Lehrer Watteau's, 

wieder auf. Gillot hat sich lange mit Dekorationen fUr die Oper beschaftigt 

und malt Kinderfeste, Bacchanale, Gruppen von Faunen und Satyren. Besonders 

als Ornamentiker bildet er den vollen Uebergang zur folgenden Epoche 

Louis' XV. (Fig. 203). 

d) Dekoration. 

'vVenn der franzosischen Klassik, zur Zeit Hichclieu's und Mazarin's, 

und in der darauffolgenden Epoche unter Louis XIV., cine gewisse Originalitat 

nicht abgesprochen werden kann, so ergiebt sich diese in der Architektur 

weniger durch das Aeussere der Bauten, als durch die Ausstattung des Innern. 

1m Gegensatz zum meist sparsam dekorirten, etwas ntichternem Aeussern, 

tindet man im Innern der Palaste, und urn derartige Bauten handelt es sich in 

der Regel, eine prachtvolle Folge von Uberaus ghinzend dekorirten Raumen. 
In den Hallen, Vestibulen und Gallcrien wurde regelmassig eine Pilasterordnung 

zur Gliederung der Wandflachen eingeftihrt, gewohnlich die korinthische, mit 

Marmorschtiften und Bronzekapitalen ausgestattet, und in den kieinen Raumen 

statt dessen eine Wandfeldertheilung mit besonders reicher Durchftihrung des 

Rahmenwerks. In diesen dekorativen Arrangements, 'von grossartig pomposer 

Entfaltung, steckt fast immer ein bedeutendes Mass ktinstlerischer Erfindung. 

Es ist ein neuer Ausfluss des Barockstils, der sich hier kundgiebt, allerdings 

zu kalt und zu vornehm, um den Charakter des W ohnlichen ausdrlicken 

zu konnen. Indess begegnet man tiberall der Mitwirkung der hohen Kunst; 

einmal in den Bildern und Skulpturen, welche durchweg fUr den Platz ge

arbeitet sind, an dem sie sich befinden; dann in der harmonischen Einheit 

aller Theile, welche sich stets vortheilhaft bemerkbar macht. 

Zu Anfang der klassischen Epoche, unter den Kardinalen, macht sich in 



Fig. "03. Gillot. Ornamentfeld (ll. Maitres ornemanbtcs). 
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der Innendekoration die Annaherung an das Romische am auflalligsten geltend. 

In den sogenannten Appartements du Pape, im Schlosse Fontainebleau, 

ebenso in den Salons Louis' XIII. daselbst, zeigt sich fast keine Spur des 

Barockstils. Die Gesammtwirkung der Raume, Marmor, Gold und farbige 

Malereien auf he11em Grunde zeigend, ist eine sehr vornehme. Die Ver

zlerungen der Wandfelder nehmen sogar den rein malerischen Stil der vati-

Fig .. 204. Dec\.;e \"om Salon Loui:; XIII. in Fontaillebleall. 

kanischen Loggien wieder aut~ wenn auch in mehr pomphafter Fassung. Die 

Decken sind wie die Wamie behandelt, Marmor, Goldmalerei und farbige 

Felder herrschen vor und einzelne Felder sind von wahrhaft antikem Adcl 

(Fig. 304). Die Boiserien cines del" Salons Louis' XIII. sind besonders streng in 

architektonischen Linien gehalten und mit Malereien geschmiickt, welche 

Ptianzenmotive, Landschaften und Figurenkompositionen darste11en. Mitul1ter 

kommt auch noch barockes Cartouschenwerk als Umrahmung der Wandfclder 

vor, im Sinne der alten Schule von Fontainebleau; aber danl1 nur mit Blumen-

E" E II. 
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und Fruchtgehangen in Verbindung, ohne figlirliche Zuthaten. Eine Super

porte enthalt das Portrat der Anne d'Autriche, Gemahlin Louis' XIII., welche 

diese Raume bewohnte (Qu. Ptil0r, Pal. de Fontainebleau etc. pl. 134 und 135). 

Aus der ersten Zeit der Anne d'Autriche, nach 1639, stammt die Tafelung 

eines Salons im Hotel de Sully zu Paris und zeigt die Anfange der neuen 

Klassik (Qu. Rouyer etc.). Das Kabinet Sully's im Arsenal, aus der letzten 

Zeit Louis XIII., oder den ersten Jahren der Regentschaft stammend, ver

muthlich von 1637-1642, hat bereits cine Pilasterordnung und dazwischen ge

malte Felder (Qu. Rouyer etc.). - Der Maler und Kunststecher Jean Cotelle 

(1610-1676) giebt in seinen Plafondkompositionen den vollen Ausdruck des 

klassischen Bestrebens dieser Zeit, selbst das Figlirlichc seiner Felder zcigt 

altromische Historien. 

Indess liessen sich die dekorativen Erfindungen der zweiten Entwickclungs

phase des italienischen Barockstils doch nicht auf lange abweisen. In der schon 

erwahnten Bibliotheque nationale, dem alten Palais Mazarini, zeigen sich zum 

ersten Male in Frankreich die perspektivischen Architekturen in der Decken

malerei, ganz entsprechend der spater von Pozzo zur Vollendung gebrachten 

Art. Die Italiener Romanelli und Grimaldi malten in dieser Manier in den 

Jahren 1648-1660, die Voute cines Saals der ersten Etage. (Qu. Rouyer etc.) 

Auch die spatere Kuppelmalerei im Dom der Invaliden, mit verstecktem Licht, 

beruht auf einem italienischen Barockmotiv. - Der Alkoven eines Schlaf

zimmers, jetzt zum Presbyterium von St. Nicolas du Chardonnet gehorcnd, 

in Paris Rue de Bernardines, zeigt eben falls den Uebergang zum Stil Louis XIV. 
Zwei Pilaster begrenzen die Oeffnung des Alkovens, yom Architrav hangt eine 

doppelte Fruchtguirlande herab, in Verbindung mit Konsolen an den Seiten

fiachen der Pilaster. Die Felder des Alkovens sind getafelt und en camajeux be

mlllt (Qu. Rouyer etc.). - Die Architektur des dritten Audienzsaals, um 1670, im 

Palais de Justice zu Rennes, mit jonischen Wandpilastern, erinnert an das 

Kabinet Sully's im Arsenal; doch ist die Ornamentirung noch etwas schwerfallig 

provinzial. Auch die Innendekoration des Schlosses de Maisons, von Fran~ois 

Mansart, gehort hierher. Das wenige Erhaltene zeichnet sich durch Festigkeit 

der Profile und grosse Massigkeit in den Verzierungen aus. Das Hau ptvestibul 

ist streng mit dorischen Saulen und Pilastern dekorirt und hat als Decke ein 

Spiegelgewolbe mit Stuckverzierungen. Am Plafond sind Amoretten gebildet 

und in den Ecken Adler. Auch der obere Theil des Treppenhauses hat 

jonische Pilaster, in den Feldern schone allegorische Kindergruppen, und 

schliesst mit einer Kuppel abo 
Dem hierauf folgendenDekorationsstil der ersten Regierungszeit Louis XIV., 

wie derselbe hauptsachlich durch Charles Lebrun und Jean Lepautre ent-
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wickelt wird, ist ein gewisser Add und eine vornehme Grosse durchaus nicht 

abzusprechen, dersclbe nahert sich wieder, in der Raumgestaltung, dem Ber

ninischen Barockstil. Das etwaige Falsche dieser Dekorationsmanier liegt in 

der Uebertreibung des Prachtigen und Pomphaften. Es scheint, dass man 

mehr darauf ausging, Raume fUr den Aufenthalt von Halbgottern, als mensch

liche W ohnungen zu schaffen. Diese Anhaufung von Marmor, Stuckaturen, 

brillanten Malwerken und strahlenden Vergoldungen nothigen den Menschen, 

sich in eine gewisse Pose zu setzen, um gegen einen solchen Hintergrund nicht 

ganz zu verschwinden. Die fast durchweg angewendete, schwere, architekto

nische Gliederung der Wande llnd Decken tragt noch dazu bei, ein erdrUckendes 

GefUhl von Monumentalitat zu verbreiten. 

Geo r ge Cha r m e to n, Architekturmaler, geboren zu Lyon 1619, gestorben 

1674, ein SchUler Stella's, ist als Ornamentiker noch ein Vorltiufer Lepautre's. 

Seine Ornamentkompositionen, im Uebergang zum klassischen Barockstil, 

zeigen eine Vermischung von Eandern und Cartouschen mit Rankenwerk 

und Figuren. 

Charles Lebrun, der grosse Maler und sptitere Kunstdiktator (1619 bis 

16(0), lieferte sein erstes grosses Dekorationswerk beim Wiederaufbau der 

Gal erie d'A polIo n im Louvre, an Stelle del' 16bl abgebrannten Galerie 

Henri IV" liber den Zimmern der Catharina de' Medicis. Sie ist vielleicht der 

vollendeste Ausdruck des Stils diesel' Epoche, grossartig und im besten Sinne 

dekorativ, wie kaum ein anderes Werk (Fig. 205). Nichts Reicheres, als die 

mit Hautreliefs verzierten Vouten, nichts Harmonischeres als die vergoldeten 

und en camajeux bemalten Lambris, nichts Besseres von VerhLlltnissen, als die 

Abmessungen und Oeffnungen dieser unvergleichlichen Gallerie. Das Gewolbe, 

im gedrlickten Bogen, ist in sieben Zonen getheilt und in jeder Zone betinden 
sich Bilder von reichem, tigUrlichem Rahmenwerk umschlossen. Der Triumph 

Apollos, als eine Anspielung auf Louis XIV., gab die Hauptidee zu diesen 

Bildern. Die tiglirlichen Stuckos von Gaspard de Marsy, erinnern wieder 

sehr an die Arbeiten des Rosso in Fontainebleau. Gaspard hat die eine Hlilfte 

den Fenstern gegenUber ausgefUhrt; eine andere Partie ist von Girardon. Die 

Figuren sind weiss, die Gliederungen rothes Gold, die Fonds grUnes Gold. 

Jean Berain lieferte das Detail del' Ornamentik, abel' er stand hier noch unter 

dem Eintiusse des Lebrun und sein eigentlicher Stil, der Ausdruck der Sptit

zeit Louis XIV., kommt noch nicht zur Erscheinung. - Das grosste Werk 

Lebrun's, welches er im Verein mit Lepautre schut~ sind die unendlichen 

Dckorationen des Schlosses von Versailles, nach 1675 entstanden. 

Jean Le p aut re, Architekt, Ornamentiker und Kunststecher, geboren 

zu Paris 1618, gestorb(;n daselbst, ist del' wichtigste Ornamentmeister del' 
8' 



598 

~ 11#1 
- --/---- ----1-1 

Fig. 205' Wandtheil aLis del' Galcrie d' Apolloll (n. ROLlyer). 
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erst en grandiosen Wendung des Stils unter Louis XIV. Lepautre beginnt 

1645 zu arbeiten, zwei Jahre nach dem Tode Louis' XIII. Der Tischler und 

Ornamentiker Adam Philippon war sein Lehrer und er stach zuerst nach 

Zeichnungen, die Philippon in ltalien gemacht hatte. Spater hat Lepautre 

nur nach seinen eigenen Ideen gearbeitet. Er geht in seinen Erfindungen vom 

Spatromischen aus und wendet wieder mit Vorliebe das Rankenwerk dieser 

Epoche an, bei dem der Kontur hinter die Schattenwirkung zurlicktritt. Sein 

Akanthus ergiesst sich in breiten Stromen mit leidenschaftlicher Gewalt, und 

in den wirbelnden Fluthen desselben scheinen Figuren aller Art zu schwimmen, 

auf- und abzutauchen(Fig. 206). Lcpautre bcsass eine ausscrordcntliche 

Leichtigkcit des Schaflens, seltcn dass er seine Arbeiten erst zeichnete, er war 

im Stande, seine Kompositionen sofort zu stechen und nur daher ist die un

geheure Anzahl dcr von ihm herrlihrenden Platten erklarlich. 

1m Salon def Diana zu Versailles sind die Wande in Marmor, 

Bronze und geschnitztem Holz gebildet. Dic vcrschiedcnfarbigen Marmore, 

meist aus Languedoc, sind sammtlich weiss geadert, und crhaltcn dadurch eine 

gewisse Harmonie. 1m Salon d'Apollon sind die Wandc mit Purpursammet 

und Gold dekorirt, dazu die Moblirung in Silber. Dcr Salon de la Guerre 

ist ganz pomphaft, wie auch die grosse Gallerie, welcher diescr Raum als 

Vorzimmer dient (Fig. 207); cbenso der Salon de la Paix, korrespondircnd 

am anderen Ende dcr grosscn Gallerie belegcn; Marmor, Stuck und Br?nze 

bedccken die Wande. An einer Wand des Salon de la Gucrrc, das grosse 

Basrelicf in Stuck von Coysevox, den Konig zu Pferdc im antiken Kostlim dar
stellend. Der Rahmcn ist von roth em wcissgeadertell Marmor. Zwei Ruhmes

genien in vcrgoldetem Stuck bietcll dem Konige die Palme und den Lorbeer. 

Unter dem Relicf, ein blinder Kamin mit dem Basrelief des Sieges und zwei Ge

fan gene in Stuck, auf dem volutirten Giebel, in der Farbe die antike Bronze 

nachahmend. Die V oluten sind in grlinem rothgeaderten Marmor und die 

Rahmung der Viktoria in blasscrem grlinen Marmor ausgeflihrt; die Sockel 

in weissem Marmor, mit schwarzen Adcrn. Die Thliren in W eissund Gold 

gehaltcn mit grlinen und rothen Marmoreinfassungen, darliber Felder in Ci

polinmarmor mit dem Namenszuge des Konigs in vergoldeter Bronze. Die 

Felder sind mit Bronzeornamenten umrahmt, und die oberen zeigcn Trophaen 

in vergoldetem Stuck. Der ganze Raum ist durch ein Raches KuppelgewOlbe 

mit einem allegorischen Bilde von Lebrun liberdeckt (Qu. Rouyer etc.). - 1m 

Hotel de Ville zu Lyon, ein besonders prachtiger Kamin, im Genre Lepautre's, 

wenn nicht liberhaupt von ihm selbst. Allegorische Figuren sitzen ~uf dem 

gebrochcnen Giebel liber dem Kamin, im Aufsatz befindet sich eine Land

schaft, die Flache zwischen dem Bilde und den umfassenden Pilastern ist reich 
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durch guirlandentragende Figuren dekorirt (Qu. Rouyer etc.). 1m Hotel 

Lauzun, Isle St. Louis zu Paris, 1657-1661, fUr den Armeelieferanten Charles 

Gruyn erbaut, die Innendekorationen in dem pomposen Genre Lepautre. -

Fig. 207 . Wand ails dem Salon de la guerre in Versailles (n. Rou yer). 

Gleichzeitig mit Versailles ist auch die Ausstattung einiger Rliume 1m Palais 

de Justice zu Rennes. 1m Saale der Grand Chambre daselbst sind ThUren 

und Pia fond gleicherweise glanzend dekorirt. Die gemalten Arabesken, farbig 

auf Goldgrund, von vergoldeten Profilen eingetasst, sind von einem Pariser 
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Maler Antoine de Brays. ThUr, Kamin und Plafond des erst en Audienz

saals sind 1669-1694 entstanden. Der Tischler Pierre Dumesnil unci del' 

Bildhauer Fran<;ois Gillet waren daran beschliftigt. In den reich dekorirten 

Feldern, tigUrIiche Kompositionen und Landschaften, von Jouvenet ausgefUhrt 

(Qu. Rouyer etc.). 

Antoine Lepautre, Architekt des Konigs, lernt von seinem lilteren 

Bruder Jean, und arbeitet in demselbcn Stile. Er ist bekannt durch sein 

Werk unter dem Titcl: «Oeuvrcs d'architecturc d'Antoine Le Pautre», in 

wekhem das von scinem Bruder und ihm geschaffenc Dekorationsgenrc ge

wissermassen in ein System gebracht wird. Der ObcrIeitende und Richtung

gebende blieb allerdings immer Lebrun, dessen zahlreiche dekorative Erfin

dungen, Bauten zu Festlichkeiten, Malereien, Kanons zu Tapeten, Trophlien, 

FonHinen, Gartenpavillons und anderes, von verschiedenen Stechern \vieder

gegeben und in 6 Biinden vereinigt sind. - Die gelegentlichen dekorativen 

Arbeiten Lebrun's fUr Privatpa!tiste, so in den Hotels Dangeau und Lambert 

zu Paris sind schon bei der Malerei erwahnt worden (Fig. 208). 

In die Reihe der stilbestimmenden Manner der Epoche Louis XIV. gehort, 

und nicht anletzter Stelle, der grosse GartenkUnstler Andre Le Notre. Er ist 

der Schopfer dieser architektonischen Parkanlagen, weIche der Natur gewisse 

kUnstliche Formen aufzwingen. Die beschorenen Hecken, \veIche grUne 

Wlinde und Koulissen bilden, die ebenfalls in verschiedene Formen zuge

stutzten Biiume, im Verein mit den mosaikartig behandelten Blumenparquetts, 

gebel1 seinen Giirten einen feierlichen plastisch-abgemessencn Ausdruck. Der 

spliter wieder autlebende romantische Sinn hat diese Gartenkunst ganz ver

wertlich gefunden und das rein malerische Prinzip an die Stelle derselben 

gesetzt; aber es ist doch sicher, dass die Behandlungsart Lenotre's, besondcrs 

in rtiumlich naher Verbindung mit den baulichen Anlagcn dicscr Zeit, ihre 

Berechtigung hat. Um 1665 legtc Lenotre den Tuilcriengarten an, im Jahre 

1670 die Champs-Elysecs, aber sein Hauptwcrk sind die Garten von Versailles. 

Lenotrc's Ruf erstreckte sich Ubcr ganz Europa, und es cntstand in diescr 

Zcit kaum irgcndwo ein Schlosspark, der nicht von Lenotre sclbst, oder durch 

scinc SchUler angelegt wurdc. 

Ein anderer berUhmter Ornamcntmeister, typisch fUr das Detail des Stils 

Louis XIV., ist Jean Berain der Vater, geboren zu Saint-Mihie! 1638, 

gestorben zu Paris 17! I. Er zeichnet sich besonders vor Lepautre durch 

seincn leichten und lockeren Akanthus aus. In seinen graziosen und echt 

franzosischen Ertindungen gahrt bereits das Ferment ciner kommenden Stil

veriinderung. Berain hatte den grossten Ruf schon bei seinen Lebzeiten; 

seine Manier beherrschte mehr als cine andere die Ornamentik seiner Zeit. 
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Die Stiche Berain's sind sehr zahlreich und betreffen das ganze Gebiet del' 

Dekoration. Claude Berain, sein Bruder und Jean, sein Sohn, waren eben

falls Kunststecher und Ornamentmeister von Ruf. 

Eine bedeutende Umbildung des Dekorationsstils gegen die Art Lepautre's, 

eme entschiedene Wendung gegen das Leichte und Zierliche und in der Be

tonung des Rahmenwerks eine Vorahnung des kommenden Roccocos, giebt 

J ea n Marot, Architekt und Kunststecher, geboren zu Paris 1619, gestorben 

1679. Noch entschiedener in derselben Richtung wirkt Daniel Marot, der 

Sohn, geboren zu Paris um 1650, gestorben gegen 1712. Derselbe ging 

nach der Aufhebung des Edikts von Nantes (1685) nach Holland und \Yurde 

Fig. 2IT. BOllne, 'Iliibel. 

Baroekstils auf die Gestaltung der 

Architekt des Prinzen von Oranien. 

Besonders diesel' jungere Marot ist in 

del' Zeichnung eleganter, als Lepautre 

und Berain. Das 81att- und Ranken

\Yerk wird von ihm nur fltichtig, aber 

hachst geistreich behandelt, im echt 

franzasischen Sinne (Fig. 209 und 210). 

Zum Dekorationsgenre der Marot's 

stimmt auch der Mabelstil der Boulle's, 

Vater und Sohn. Andre Charles 

B 0 u 11 e, Vater, der berUhmteEbenist, ge

boren zu Paris 1642, stirbt 1732. Seine 

Mabel zeichnen sich durcll die Monti

rungen in Bronze und die Anwendung 

von Marqueteriearbeiten aus. Die Haupt

forll1en bewegen sich fast imll1er in ele

ganten Schwingungen; sie geben ge

wissermassen dieAnwendung des sptiten 

Mabel (Fig. 21 I). Jean Philippe Boulle, 

einer del' vier Sahne des Andre, Ebenist des Kanigs, arbeitet ganz im Stile 

seines Vaters. Die Mabel der Boulle's werden typisch und ihre so fort ge

stochenen und publizirten Erfindungen geben die Muster fUr ganz Europa. 

Zu Anfang des 18. Jahrhunderts drtingt sich die Nachahmung der natlir

lichen Blumen, in der malerischen, wie in der Stuckdekoration, sehr in den 

Vordergrund, daflir verschwindet die klassische Akanthusranke immer ll1ehr 

und begleitet ll1eist nur in lockeren Bildungen den Kontour del' iml1ler 

selbststandiger entwickelten Rahl1lungen; dal1lit' ist dunn der Uebergang ZUI1l 

Roeeoeo, zum Stil Louis XV. gegeben. 
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e) Kunstgewerbe. 

FUr die Entwickelung des Kunstgewerbes geben die bedeutenden Bau

unternehmungen dieser Zeit einen nachhaltigen Anstoss. In manchen Zweigen, 

wie in den Gobelins, den Porzellanen und ~ten Mobeln, kommt das Neue sehr 

massgebend zum Ausdruck; indess herrseht unverbrlichlich die Einheit des 

Stils, denn die hohe Kunst steht noeh mit dem Kunstgewerbe in fester leiten

der Verbindung. Urn nur ein Beispiel zu nennen: so dirigirt Charles Lebrun, 

der grosse Maler, gleicher\Yeise Architektur, Malerei, Skulptur, wie aueh die 

Teppichweberei und noeh viele andere kunsthandwerkliche Arbeitszweige. 

Allerdings geht der Impuls fUr die Aufhtssung des Kunstgewerbes durchweg 

vom- franzosischen Hofe aus; und der Minister Colbert macht die Errichtung 

und die PHege der KunstwerksWtten sogar noch mehr als frUher zur Sache 

des Staats. 

Der Bronzeguss, dem die Aufgabe zuriel, den Ruhm des grossen Konigs 

in zf\blreichen Denkmtilern zu verewigen, nahm hiervon einen bedeutenden 

Aufschwung. Es wurden unter Louis XIV. zwei Etablissements fUr Bronze

guss gegrUndet, das cine in den Gobelins, das andere im Arsenal. Aus den 

Gobelins stammen die schonen vergoldeten Bronzen zur lnnendekoration des 

Schlosses von Versailles. 1m Arsenal goss Johann Balthasar Keller, ge

boren 1638 in Zurich, gestorben 1702 in Paris, t~\st alle die Bronzen, Vasen, 

Statuen und Gruppen der Parkanlagen von Versailles, Marly, St. Cloud und 

der Tuilerien. Er ist der Errinder der neueren Bronzclegirung, bestehend aus 

Kupfer und Zink, mit wenig Zinn und Blei, und giesst 1699, in Gerneinschaft 

mit seinern Bruder Johann Jacob, die 60000 Pfund schwere Reiterstatue 

Louis' XIV. fUr den Vendomeplatz in einem Gusse. - Wegen der Menge 

der verlangten Gusswerke ring man an, statt in Bronze, in dem weniger kost

spieligen und leichter zu bearbeitenden Blei zu giessen, allerdings nicht zum 

Vortheil der zu erreichenden Monumentaliwt. Ein hervorragendes Werk in 

diesem Material ist die Fontline de la Pyramide im Garten von Versailles, 

nach dem Modelle Girardon's. Diesclbe ist ganz in Blei, hat vier Schalen 

pyramidalisch Ubereinander, die oberste von Krebsen getragen, die zweite von 

Dclphinen, die dritte von jugendliehen Tritonen, endlich ruht die untere 

Schale auf Lowentatzen und auf vier grossen Tritonen, we1che im unteren 

Bassin zu schwimmen scheinen. 

Die ausgefUhrten Marmorarbeiten sind gleichl~\lls sehr bedeutend, obgleich 

nieht zu Ubersehen ist, dass der Stuck im eehten Barocksinne fUr das Figlir-



608 IV. Abschnitt. Klassischer Barockstil in Frankreich. Ballin, Petitot etc. 

liche der Innendekoration, hauptsachlich in den Prachtraumen von Versailles, 

fast allein Anwendung findet. Die Stuckfelder werden vergoldet, ahmen 

antikc Bronze nach, oder bleiben weiss, und sind oft mit Rahmungen von 

echten Marmor in vcrschiedenen Farbungen umschlossen. Ein grosses Marmor

werk, yom Jahre 1664, ist unter anderem der Lettner der Kathedrale 

von Auch in der Gascogne, unter Bischof Henri de Lamothe Houdcmont 

errichtet. Der Lettner besteht aus einer korinthischen Ordnung mit gekuppelten 

Saulen aus Marmor von Languedoc. In der Mitte ein Vorbau mit der ThUr, 

auf dessen Gipfel die Statu en der Evangelisten an einem Tische sitzcnd darge

stellt sind. Ueber dem Kranzgesims erhebt sich eine Balustrade aus rothem 

italienischen Marmor, dessen Mittelpfeiler die Statuen der heiligen Jungfrau, 

des Apostels Johannes, David's und Josua's tragen. 

Das Holz findet hauptsachlich in den prachtvoll geschnitzten Boisserien 

Anwendung und fast gar nicht mehr zu den Decken, welche durchvveg 

stuckirt und mit Gemalden bedeckt werden. Ais Holzschnitzereien sind die 

Schiflsverzierungen von Puget bemerkenswerth, von denen noch Reste im 

Arsenal von Toulon aufbewahrt werden. Schone geschmiedete Gitter, aus 

dem Schlosse de Maisons stammend, befinden sich im Louvre. 

Louis XIV. hatte ausgezeichnete Goldschmiede in seinem Dienste: Claude I. 

Ballin, Claude II. Ballin, de Launay und Pierre Germain. Diese verfertigten 

fUr den Konig fUr zehn Millionen Goldarbciten, welche aber 1689 und 1709 

eingeschmolzen wurden, urn die Kosten der Kriege zu decken. Claude II. 
Balli n arbeitete ausserdem fUr fast sammtliche FUrsten Europas. Von den 
Arbeiten Pierre Germain's sind mehrere durch Abbildungen in Kupfcrstich 

erhalten. Theodore Le Juge, Goldschmied und Kunststecher, arbeitete zu Paris 

urn die Mitte des 17. Jahrhunderts. Louis Roupert, Goldschmied zu Metz um 

1668, hat ganz das Blattwerk Lepautre's; dagegen vertritt Jean Bourgeret, 

Goldschmied zu Paris, von 1702-1723 arbeitend, den Uebergangsstil zum 

Roccoco. 

Jean Petitot aus Genf (1607~1691) und Bordier sein Associe, brachten 

die Portratmalerei in Emaille in grossen Rut: Das Louvremuseum besitzt 

von ihnen etwa 40 Portrats der berUhmtesten Personen aus der Zeit Louis XIV. 

Auch in England, Russland und in Frankreich zerstreut giebt es noch viele 

ihrer Emaillebilder. Petitot kopirte mehrere Gemaldc nach Lebrun und Mignard, 

unter anderen die Familie des Darius. Sein MeisterstUck ist das Portrat der 

Grafin Southampton, von bedeutender Grosse, jetzt im Besitze des Herzogs 

von Devonshire. Durch die Zurlicknahme des Edikts von Nantes aus Frank

reich vertrieben, starb Petitot in Genf. - Gilles l'f:gare, Goldschmied und 

Maler aus Chaumont en Bassigny, arbeitet zu Paris gegen 1663, macht sich 
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ebenfalls als Emailleur bekannt. Noel Laudin aus Limoges (1667-1727) lieferte 

Mosaikbilder in Pietra dura. Von ibm, eine Reiterscblacht der Griechen und 

Perser im grUnen Gewolbe zu Dresden. 

Die Anzahl der Medaillen- und Stempelschneider war unter Louis XIV. 

schr bedeutend. In der MUnze von Paris befinden sich Arbeiten von Molart, 

Roussel, Jean Duvivier, Bernard, Mauger, Jean Ie Blanc, Cheron u. a. 

Die figurirte Teppichweberei, die Fabrikation des Gobelins, nahm unter 

der Oberleitung Lebrun's einen neuen Aufschwung. - Seit Louis Xl. Arras 

erobert hatte, war die Kunst Gobelins zu web en, hier verloren gegangen und 

andere Stadte Flanderns, auch Italiens, hatten sich dieses Kunstzweiges be

machtigt. Erst unter Fran~ois I., der eine Manufaktur in Fontainebleau eta

blirte, wurde die Gobelin~veberei eine speciell in F rankreich ausgeUbte 

Ted1llik. Das Atelier wurde mannigfach verlegt, von Henri II. nach Paris, in 

das Hospital de la Trinite, von Henri IV. in das Kolleg der Jesuiten Rue St. 

Antoine, spater, als die Jesuiten zurUckkehrten, in das Palais des Tournelles, 

dal1l1 in die Gebaude der Place Royal. Louis XIII. brachte die Tapisserie des 

Gobelins in die Rue Mouffetard, in die aIte Manufaktur der Meubels de la 

couronne. 1m Jahre 1662 wurden unter Colbert sammtliche Ateliers der 

Tappisseries, die frUher im Louvre, in der Savonnerie und in den Tuilerien

garten zerstreut waren, einzig im Louvre vereinigt; ebenso wurden die Werk

statten der Farber, Sticker, Goldschmiede, Giesser, Graveurs, Stein schneider 

und Ebenisten dahin verlegt. An die Spitze dieses grossartigen Kunstgewerbe

instituts, welches an 800 Arbeiter beschaftigte, trat 1663 Charles Lebrun als 

Direktor und unter ihm die Maler van der Meulen, Blin de Fontenay, der 

Blumenmaler Monnoyer und die Dekorateure Francart und Augier. - 1m 

Jahre 1664 wurde noch die Teppichweberei von Beauvais durch Louis Hinnart 
gegrUndct, welch em die Regierung grosse Vortheile und Privilegien bewilligtc.

Nach dem Tode Lebrun's (1690) wurde sein alter Rivale, Mignard, Direktor des 
gross en Staatsinstituts. Er schuf cine Zeichnensd1Ule und unter ihm waren 

Noel Coypel und Michel Corneille beschaftigt. 1m Jahre 1694, nach Vollendung 

der Arbeiten fUr Schloss Trianon, wurden eine Menge Arbeiter entlassen und 

nach dem Tode Louis XIV. machte man nur noch Teppicharbeiten, vorzugs

weise Rcproduktionen der Gemalde grosser Meister. 

Die Porzcllanfabrikation wurde 1647 von Edme Poterat zu Rouen ver

sucht, aber ohne Erfolg. Der Topfer Morin in St. Cloud setzte die Bestrebungen 

die chinesische Waare nachzubilden fort, und erfand 1595 die Porzelainc 

tendre, also hundert Jahre vor Bottger, der erst das wahre chinesische Por

zellan nacherfand. In der Paste der Porzelaine tendre ist kein Kaolin, Uber

haupt wenig plastische Erde. Nachdem die geformte Paste bis zur Verglasung 
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gebrannt ist, in welchem Zustande sie Bisquit heisst, wird die tlintglasahnliche 

Krystalglasur aufgesetzt. Die Fabrik in St. Cloud, aus welcher sp~iter die 

berlihmte Manut~lktur von Sevres hervorging, wurde nach Morin's Abgange 

von Chicameau geleitet. - 1m Jahre 171 1 erhielt Barthelemy Dorez in Lille 

ein Privilegium, urn Porzellan zu bbriziren, ahnlich dem in St. Cloud hergc-

. stellten. Aus diesem Atelier in Lille sind unter der Leitung von Tron viele 

Arbeitcn hervorgegangen, besonders ein blaues symmetrisches Dekor auf milch

weiss em, etwas dickem Grunde. Es war immer noch kein wah res Porzellan, 

wie das chinesische, sondern ein opakes Glas, bei einer niedrigeren Temperatur 

schmelzbar. 

Die Mobelfabrikation der Boulle's, in der Stilisirung bereits der Spatzeit 

Louis XIV. angehorig, ist schon erwahnt. - In der Kathedrale von Auch in 

der Gascogne wird 1664 eine Orgel vollendet, dieselbe gilt als Meisterstlick 

Joyeuse's, des berlihmten Organisten und Orgelbauers dieser Zeit. 

Die Glasmalerei musste endlich vor der alles durchdringenden Klassik 

schwinden. 1m Jahre 1646 liess Erzbischof Dominique de Vic, ebenfalls in 

der Kathedrale von Auch, die weissen Glasfenster der Kapelle des Schiffs ein

setzel1, nur mit gemalten Eint~lSSll11gen von Deneis versehen. Immerhin 

kommen noch einige Glasmalcreien vor; so die von Arnaud Molles 1683, flir 

die Kathedrale von Auch, und der Einzug Henri IV. in Paris von Lempy, 

welches merkwlirdige \Verk sich noch in der BibIiothek von Troycs beundet. 

In Saint-Mery und Saint-Paul zu Paris wurden noch Fenster ausgeflihrt; 

einige Grisaillen und Wappen zu Versailles, und bei den Invaliden. Von 
Michu und G. Leviel rlihren so ziemIich die letzten franzosischen Glas
malereien her. 

Nur zur Zeit Louis' XIV. war die franzosische Schule der Kupfcrstech

kunst die erste in Europa. Die berlihmtesten !Vleister waren: Poilly, Etienne 

Baudet, Pesne, Guillaume ChLiteau, Claudine Stella, Gerard Audran, Edelinck, 

NanteuiI, Drevet, Masson und van Schuppen. - Bedeutende Holzsdmeider 

noch zur Zeit der Kardinale: Etienne Duval und Palliot. - In der Schwarz

kunst ist Vaillant (t 1677) beinah der einzige franzosische Klinstler untef 

Louis XIV. 

f) Kunstlitteratur. 

Das Interesse an den Monumenten der altchristlichen und mittelalterlichen 

Welt bleibt in dieser Zeit, wie wah rend der ganzen Renaissanceperiode, ein 

rein historisches und antiquarisches und auf dies em Boden bewegen sich auch 

die betrellenden Publikationen. Dom Edmond Martene, Voyage. litteraire de 
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deux religieux benedictins de la Congregation de Saint-Maur, Paris 1717-1724. 

5 vol. 4. - Thiers, Abbe 1. B. Dissertation sur les porches des eglises. 

Orleans 1679. 12. - Thaumeau de la Thaumassieres, Gaspard, Histoire du 

Berry. Bourges 1689. Fol. - 1. Dupuy, }~tat de l'eglise du Perigord depuis 

l'etablissement du christianisme. Perigueux 1718. 2 vol. 12. - B. de Mont

faucon. L'antiquite explique et representee en Figures. Paris 1724. 15 vol. 

Fol. Mit Kupfern (enthalt auch die romische Antike). 

MerkwUrdig ist die jetzt zuerst auftauchende Kunde von den griechischen 

Monumenten in dem Werke: Jac. Spon, Voyage d'ltalie, de Dalmatie, de Grece 

et du Levante, fait dans les annees 1675 et 1676. Lyon 1677. 3. Vol. 12. 

Mit Abbildungen. Allerdings ist das Gebotene noch sehr vage und bleibt 

auch, als dem Zeitgeiste widersprechend, vorlaufig unbenutzt. 

Dagegen ist das Werk des Architekten Antoine Desgodetz, Les Edefices 

antiques de Rome, dessines et mesures tres-exactement, Paris 1682, mit be

wusster Absicht auf sofortige lebendige Wirkung in der Gegenwart, und zwar 

auf Befehl des Minister Colbert verfasst. In dieser neuen Aufnahme der 

romischen antiken Bauwerke giebt sich das klassische Bestreben dieser Zeit 

kund, und wirklich wurde das Werk nun das hauptsUchlichste Lehrbuch del' 

Architekten. Hieran schliessen sich noch eine Anzahl anderer, die romischen 

Monumente betreffende Puklik;uionen: 1. Poldo d'Albenas, Discours historial 

de l'antique et illustre cite de Nimes. Lyon 1650, in Fol. Mit Holzschn. -

Deyron, Antiquites de la ville de Nimes, 1663 in 4. - Les dix livres d'Archi

tecture (Vitruv), corriges et traduits en fran-;ais avec de notes par P~rrault. 

Paris 1684. gr. in Fol. Fig. - Gauthier, Histoire de la ville de Nimes et de 

ses antiquites. - Pierre Joseph de Haitze (gen. Hache, geboren um 1648 zu 

Cavaillon, stirbt 1736), Les Curiosites les plus remarguables de la yille d'Aix. 

1679 en 8. 
Der Architekt Augustin Charles d'Aviler, geboren zu Paris 1653, ge

storben zu Montpellier 1701, geht wieder auf den Anfang der Sputrenaissance, 

auf Michelangelo und Vignola zurUck, und liefert ein in dieser Zeit viel

benutztes Werk: Cours d'Architecture, qui comprend les ordres de Vignole, 

avec les commentaires, les figures et descriptions de ses plus beaux batiments 

et de ceux de Michel-Ange etc. Paris 1691. - Adam Philippon, der Lehrer 

Lepautre's, theilt die Ergebnisse seiner italienischen Reise mit: Curieuses 

recherches de plusieurs beaux morceaux d'ornements antiques et modernes, 

tant dans la ville de Rome ques autres villes et lieux d'Italie. Paris 1645. -

Noch andere Werke betreffen grosstentheils die ultere Renaissance. Peintures 

de Bologne (Le Primatice) it Fontainebleau, Betou fecit 1647. - Pommeraye, 

D., Histoire de la cathedrale de Rouen. Rouen 1670. 4. - Andree Felibien, 
E B E II. 
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Entretiens sur les vies et sur les ouvrages de plus excellents peintres. 1668 

bis 1688. - Bernier, 1., Histoire de la ville de Blois. Paris 1682. 4. - Perrault, 

Ordonnance de cinq species de Colonnes, selon les Anciennes. Paris 1683 in 

Fo!. - Blondel, Fr., Cours d'Architecture enseigne dans l'academie royale. 

Paris 1698. Mit Kupf. - Sauval, Henri, Histoire et recherches des antiquites 

de la ville de Paris. - Paris 1724. 3 vol. Fol. - Felibiens, Dom Michel, 

Histoire de l'abbaye de Saint-Denis en France, avec les preuves. Paris 1706. 

Fo!. - Picart, Bernard, Traite d'architecture d'apres Alberti. In Fol. 1726. 

SelbstversHindlich nimmt die Darstellung des Zeitgenassischen und hier

von die der Ornamentik den breitesten Raum ein. Die Ornamentstiche von 

Georges Charmeton, Arcbitekturmaler, geb. zu Lyon 1619, gestorben zu Paris 

1674, unter verschiedenem Titel: Plafonds, Friese, Masken, Vorlagen zu 

Stickereien, Vasen, Felder, Hauptgesimse u. a., meist 1676 erschienen. - Die 

wahrhaft kolossale Menge der Stiche des berUhmten Jean Le Pautre ist in 

5 Banden mit zusammen 2248 Tafeln vereinigt. Del' Inbalt derselben an 

Ornamenten, Architekturen, Landschafts- und Historienbildern durchlauft den 

ganzen Kreis der Renaissancekunst. - Die Stiche nach den architektonischen, 

dekorativen und malerischen Erfindungen des grossen MaIers Charles Lebrun 

fUllen eben falls '6 Bande mit einer ahnlich grossen Anzahl von Platten. Man 

muss bei Durchsicht dieser Werke tiber die enorme Produktionskraft beider 

Mtinner erstaunen. - Die beiden BrUder Loir, Nicolas, geboren 1624 in Paris, 

stirbt dort 1679, Alexis, geboren 1640, stirbt 1713, sind sehr fruchtbare Ornament

meister und Stecher im Genre Lepautre, besonders fUr Kandelaber, Mabel, 
Prachtkarossen und derartiges. - Von Jean Marot, 3 Bticher Architektonisches 

und Ornamenterfindungen. - Jean Baptiste Monnoyer, der Blumenmaler, hat 

eine Reihe seiner graziosen Kompositionen gestochen und Jean Vauquer 

von Blois hat an dieser Arbeit Theil genommen. - Paul Androuet Ducerceau, 

der Enkel des berUhmten Jaques Audrouet, arbeitet von 1660- 17IO als 

Ornamentmeister und Stecher. - Jean Berain, der Vater, wieder einer der 

grossen, den Stil eigenthUmlich fortbildenden Ornamentiker, sticht meist nach 

seinen eigenen Erfindungen, Innendekorationen, Schlosserarbeiten, Ornamente 

fUr Arquebusiers und anderes. Seine Arbeiten fanden tiber ganz Europa Ver

breitung und Nachfolge. - Claude Berain, der Bruder von Jean und Jean 

der Sohn, setzen den Stil des alteren Berain als Ornamentiker fort. - Sebastien 

Le Clerc, geboren zu Metz 1637, gestorben in Paris 1714, giebt einen Band: 

Tapisseries du Roy OU sont representez les quatre Elemens et les quatre 

Saisons, avec Ie devises qui les accompagnent et leurs explications. Paris 

1679. Mit Vignetten und 8 Kupfern. - Derselbe, Les petits conquetes de 

Louis XIV. - Derselbe, Thriomphe de Charles IV., duc de Lorraine, und cine 
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Anzahl Architekturen bei festlichen Gelegenheiten, POrlrats, Apotheosen, 

Triumphbogen und anderes. - Pierre Le Pautre, Sohn des berUhmten Jean, 

stirbt 17I6 zu Paris, sticht die Bauten Jules Hardouin Mansart's und 

eigene Ornamenterfindungen. - Jean Dolivar, geboren zu Saragossa 1641, 

gestorben 1602, der Neffe Jean Le Pautre's, arbeitet mit seinem Onkel und 

nach 1. Berain. - Die Mobelerfindungen Andre-Charles Boulle's, werden von 

Mariette gestochen und herausgegeben. - Daniel Marot, der Sohn Jean's, 

giebt seine eigenen architektonischen und Ornamenterfindungen hera us; die

selbcn sind sehr zahlreich und erscheinen zu Amsterdam 1612. - 1. Bernard 

Toro, Ornamentiker und Bildhauer, geboren zu Toulon 1672, gestorben daselbst 

173 I, ein SchUler Puget's, liefert eine Unzahl Zeichnungen fUr den Stich: 

Ciborien, Kelche, Lampen und Kandelaber fUr Kirchen, Trophaen, Masken, 

Cartouschen, Vasen, Schalen und Aufsatze fUr Goldschmiede, ausserdem 

Grotesken und Arabesken aller Art. - Louis Fordrin, Schlosser des Konigs, 

gegen 1723, ent\virft zahlreiche Schmiedearbeiten im Stil der Epoche. - Die 

angefUhrten Ornamentiker mogen genUgen, um einen Begriff von der reichen 

Thatigkeit der Zeit auf diesem Felde zu geben, sonst liesse sich die Reihe 

derselben noch um viele verlangern. 

Enthielten die vorgenannten Ornamentwerke grosstentheils freie Erfin

dungen und nur zum Theil wirklich AusgefUhrtes, so ist das Letztere doch 

ebenfalls hinreichend zur Darstellung gekommen, besonders die Bauten aus del' 

Zeit Louis XIV. Andree Felibien, Description des tableaux, statues et bustes des 

maisons royales. Paris 167/. - Le Jeune de Boulencourt, Description gene

rale de l'Hostel des Invalides, etabli par Louis Ie Grand dans la plaine de 

Grenelle pres Paris, etc. Paris 1683 in Fol. Mit Kupfern. - Recueil de Profils 

de Corniches executes dans Ie Chateau de Versailles sur les des sins de Jules 

Hardouin Mansart, grave par P. Le Pautre. - Felibien, J. F., Description de 

l'eglise royale des Invalides. Paris 1706; in Fol. Mit Kupfern. - Picart, 

Bernard, Les peintures de Charles Lebrun et d'Eustache Le Sueur. Paris 

1740. - Mariette, Jean, Architecture fran<;aise, ou Recucil des plans, elevations 

coupes et profiles des Eglises, Palais et Maisons particulieres de Paris et de 

Chateaux et Maisons de campagne ou de plaisance des environs, et de plusieurs 

autres endroits de France, batis nouvellement par Ie plus habiles architectes, 

et leves et mesures exactement sur les lieux. Paris 1727. 3 vol. in fol. -
Derselbe, L'Architecture a la mode, ou sont les nouveaux dessins pour la 

decoration des batiments et jardins par les plus habiles architectes, sculpteurs, 

peintres, menuisiers et serruriers, etc. Paris. 3 vol. en 4°. - Robert de Cotte, 

L'f:levation du Maitre-Autel du Choeur de N. D. de Paris. Paris 1714. 

I Tafel. - La grande Galerie du chateau de Versailles et les deux Salons 
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qui l'accompagnent, peint par Charles Le Brun, dessines par Jean Masse et 

graves par les meilleurs maitres du temps. Paris 1752. - Recueil des Vues 

et Ornaments de Versailles. Ch. Le Brun inv., Le P~1Ultre sc. - Plans, Ele

vations, Jets d'eau et Statues du Chateau de Versailles, des. et grav. par Isr. 

Sylvestre en 1680-1684, et P. Le Paultre en 1672, 1677, 1689. F. Chauveau 

ex. - Description de la Grotte de Versailles. Paris 1779. - Grand escalier 

du Chateau de Versailles. Paris 1725. 



V. ABSCHNITT. 

Der klassische Barockstil in Deutschland, England und Spanien, 
und die Nachfolge der franziisischen Klassik in diesen und den 

iihrigen europaischen Uindern, von 1650-1720. 

Obgleich sich der klassische Barockstil F rankreichs, um die Mitte des 

17. lahrhunderts, Uber alle europaischen Lander verbreitet und selbst auf 

Italien das Mutterland der Renaissance zurUck wirkt, so kann man doch nicht 

ohne 'weiteres die gesammte Kunstentwickelung der zweiten Halfte des 

17.1ahrhunderts als von der franzosischen abhangig ansehen; denn es machen 

sich daneben noch andere EinflUsse, auch Regungen der Selbststandigkeit 

bemerkbar; und dies gilt nicht allein von der italienischen, sondern auch ganz 

augenscheinlich von der deutschen und englischen Kunst. 

FUr Deutschland machte der westfalische Frieden einen tiefen Abschnitt; 

als die einzelnen seitdem selbststandiger gewordenen Staaten wieder· an

tingen, sich von den Unbilden des Krieges zu erholen, kam zum ersten Male 

eine Renaissance in Uebung, welche sich ganz von mittelalterlichen Remi

niscenzen freihielt, nicht nur im Detail, sondern auch in der Hauptanordnung 

der Baulichkeiten. Aus diesem Grunde kann die neubegrUndete deutsche Stil
periode wohl die Bezeichnung einer «klassischen» fUr sich in Anspruch nehmen. 

In der Architektur sind es namentlich drei hervorragende KUnstler, welche 

die «deutsche Klassik» in bedeutenden Werken auspragen: SchlUter in Berlin, 

Poppelmann in Dresden und Fischer von Erlach in Wien. Unzweifelhaft 

kannten diese Architekten die franzosischen Bauten der Epoche Louis' XIV. 

aus eigener Anschauung, oder mindestens aus den betreffenden Publikationen; 

aber sie hatten zugleich, und wie es scheint mit grosserer Vorliebe, die 

italienische Kunst studirt und wussten ais bedeutende Individualitaten ihren 

eigenen Schopfungen eirien hohen Grad von Originalitat zu verleihen. Vor 

aHem mochte der Zwinger Poppelmann's in Dresden, wenn er auch das Vor

hergehen des borrominesken Stils voraussetzt, und in der Hauptanlage das 

franzosische Pavillonsystem annimmt, schwerlich irgendwo seines Gieichen 

tinden. SchlUter in Berlin giebt als Baumeister, in seinem Konigsschlosse 
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daselbst, wohl den reinsten Ausdruck einer Klassik, welche sich in den Haupt

formen der spatitalienischen F assung der Bauten anschliesst. und in der 

Detaillirung besonders des Innern das franzosische Genre Berain anwendet. 

Aber Schltiter ist nicht allein Architekt; er ist noch bedeutender als Bildhauer 

und gehort als solcher, seiner Hauptrichtung nach, in die Nachfolge der 

berninischen Schule. Er verfallt sogar gelegentlich· in die aussersten Aus

schreitungen derselben, in die Verwendung handelnder, allegorischer Figu

ren; indess muss man ihm soviel zugeben, dass er doch auf einem hoheren 

Niveau steht, als alle seine Zeitgenossen, und dass er sich in der wahren 

Wiedergabe des historischen Portrats, sowie in dem grossartigen Ausdrucke 

der Affekte, als ein echter Nachfolger Michelangelo's und Giovanni da Bo

logna's erweisst. - Der Architekt Fischer von Erlach in Wien vereinigt, 

ahnlich wie Poppelmann, den borrominesken Stil mit dem franzosischen der 

Epoche Louis XIV., halt sich aber in der Hauptanlage seiner Palaste naher 

an die grandios einfache Auflassung der Italiener, wahrend bei Pappelmann 

noch Anklange der alteren Romantik bemerkbar werden. 

In der deutschen Skulptur dieser Zeit steht die Vortrefflichkeit Schltiter's 

ganz vereinzelt. Vor ihm, wie nach ihm, herrscht cine grosse Oede und seine 

eigenen SchUler bringen kurz nach seinem Weggange von Berlin ganz Unzu

lassiges zu Stande; wie denn tiberhaupt das Meiste der plastischen Werke 

dieser Zeit in Deutschland kaum tiber die handwerksmassige Mittelmassigkeit 

hinausreicht. Johann Lenz in Kaln und Balthasar Permoser in Dresden 

gehoren mit ihren besseren Leistungen noch zu den seltenen Ausnahmen. 
Eine gleichzeitige deutsche Malerei giebt es kaum, und dies lasst wieder 

auf einen tief innerlichen Mangel an nationaler ktinstlerischer Triebkraft 

schliessen. Alles Geleistete lauft auf eine grobe Nachahmung der italienischen 

und niederlandischen Malerei der vorigen Epoche hinaus. Uebrigens waren 

damals . an den deutschen Hafen durchweg nur Auslander thatig, in Berlin 

Hollander, in Dresden, Mtinchen und Wien Italiener. Nur als Aus

nahmen konnen die Deutschen, Balthasar Denner und Rugendas genannt 

werden; der erstere als ttichtiger Portratmaler und letzterer als Schiachten

maIer von Bedeutung. 

Die verhaltnissmassig grosse Selbststandigkeit Deutschiands, mindestens 

in der Architektur dieser Epoche, ist deshalb urn so bemerkenswerther, weil in 

der Litteratur bereits jede Spur von nationaler Eigenheit, tiber der unbedingten 

Nachahmung der Franzosen, verloren gegangen war. Die verschiedenen, nach 

dem Muster der italienischen Akademien errichteten Dichterorden pflegten 

aUes andere eher, ais die volksmassige Poesie. Die schiesischen Dichterschulen 

verloren sich in bombastische Phrasenmacherei. Der mehr ais derbe Roman 
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Simplicissimus von Hans Jacob Christoflel von Grimmclshausen trifft gut 

genug die durch die unendlichen Kriegslaufte bewirkte Verwilderung der 

Sitten; und Abraham a Sancta Clara als Kanzelredner zeichnet seinerseits die 

damit Hand in Hand gehende Verwilderung in Stil und Ausdruck. Der 

gleichzeitige BegrUnder der deutschen Philosophie, Gottfried Wilhelm Leibnitz 

(1646- I i 16) schrieb franzosisch und lateinisch, weil die deutsche Sprache 

nicht mehr die der feineren Welt war. Am Ende des Ii. Jahrhunderts stieg 

die Fluth der Gallomanie immer hoher, besonders an den einzig den Glanz 

von Versailles beneidenden Hafen. Allerdings gab es eine nationale Opposition, 

aber vorlaufig kampften die Vertreter derselben einen vergeblichen Kampf: der 

Dichter Christian Weise (1642-li08), der es versuchte, den alten volksmassigen 

Ton wieder zur Geltung zu bringen und der Gelehrte Christian Thomasius in 

Leipzig (1655-1728), der das erste akademische Programm in deutscher Sprache 

16i8 an das schwarze Brett der Universitat schlug, waren in diesem Falle. 

Vielleicht ware es dem begabten Dichter Christian GUnther (16g5-li23) besser 

geglUckt, die nationale Richtung wieder emporzubringen, wenn ihn nicht 

ein frUher Tod hinweggerafft hatte. - Politisch genommen, stand es womog

lich noch schlimmer, denn die Selbststandigkeit Deutschlands, die deutsche 

Reichseinheit, sank der zunehmenden Macht der einzelnen Hofe gegen

Uber wirklich zum Schatten herab. Ausserdem wurde Oesterreich 1663 durch 

einen neuen TUrkenkrieg und in den nachsten Jahren durch eine Emporung 

der Ungarn hart bedrangt. In der That beherrschte Ludwig XIV. Europa, 

und gab besonders fUr die grossen und klein en deutschen Hafe, die auch 

politisch mehr oder weniger nach Frankreich gravirten, das tonangebende 

Muster. Die Belohnung fUr die Deutschen blieb nicht aus: Ludwig XIV. 

riss, in immer erneuten Kriegen, oder auch im Frieden durch allerlei schlaue 

Ranke, ein schones StUck Deutschland nach dem anderen an sich. So gingen 

Lothringen und Elsass an Frankreich verloren und die Pfalz erlitt durch 

franzosische Soldatenbanden eine noch die Grauel des dreissigjahrigen Krieges 

Ubersteigende VerwUstung; nicht einmal die Kaisergraber im Dome zu Speier 

wurden verschont. - 1m Jahre 1683 standen wieder einmal die TUrken be

drohlich vor Wien und an den deutschen Grenzen lauerte auch schon em 

franzosisches Herr auf die gUnstige Gelegenheit; aber endlich wurden die 

TUrken 168i bei Mohacz und 16gi bei Zeuta durch Held Eugen von Savoyen 

entscheidend geschlagen, die Heerhaufen des allerchristlichen Konigs 

mussten diesmal zu Hause bleiben, und auf die gehoffte Beute verzichten. 

Das deutsche Reich war fUr diesmal noch gerettet, und Oestern:ich genoss 

endlich, nach dem Aufhoren der Turkenkriege und der Besiegung der)Ungarn, 

unter Kaiser Leopold I. (1658-li05) und seinem Nachfolger Joseph I. (t lill) 
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einer verhaltnissmassigen Ruhe und konnte sich den friedlichen Arbeiten, 

also auch der Pflege der KUnste, wid men. Es begann fUr Wi en eine neue 

grossartige Bauepoche, die sich besonders in der Errichtung von Pahisten, 

ausserte. Der Machtzuwachs der deutschen Einzelhofe machte sich eben falls 

so fort in zahlreichen, den Residenzen zugewendeten baulichen Verschonerungen 

bemerkbar. An Sachs en kam unter KurfUrst Friedrich August II. die polnische 

Konigskrone (1697) und dieser Erwerb verlieh dem Dresdener Hofleben, wenn 

auch nur fUr kurze Zeit, einen alles uberstrahlenden Glanz, der sich greifbar 

in den UbermUthigen und prunkvollen Formen des Zwingerbaues verkorperte. 

Nachhaltiger, weil mehr von Innen heraus erfolgend, war der Aufschwung 

Preussens, hauptsachlich bewirkt durch den machtigen Regentengeist Friedrich 

vVilhelm's, des grossen KurfUrsten (1640-1688). Sein Sohn und Nachfolger. 

der KurfUrst Friedrich III. (1688- 17 I 3), konnte es wagen, sich die Konigskrone 

aufzusetzen, als Friedrich I. (1701); und wandte dann alles auf, urn Berlin 

baulich zur w;.Urdigen Konigsresidenz umzubilden. Dies durch die politischen 

Verhaltnisse veranlasste Vorhaben gab die Grundlage fUr SchlUter's geniales, leider 

nur zu bald durch ein tragisches Schicksal unterbrochenes kUnstlerisches Wirken. 

In Englands Kunstleben handelt es sich in dieser Zeit ebenfalls wesent

lich um die Entwickelung der Architektur; denn von nationaler englischer 

Skulptur und Malerei ist gleichzeitig wenig zu berichten. Ueberhaupt war 

Englands Initiative, in Erfindung neuer Stilformen fUr die bildende Kunst, 

immer nur schwach, und hierin andert auch diese Epoche nichts. Die alte 

englische Zahigkeit im Festhalten der ererbten Traditionen thut sich auch jetzt 

hervor und kann nur ruckweise durch auslandische EinHUsse besiegt werden. 

So muss jetzt die verspatete Nachahmung Palladia's, die Schule des Inigo Jones, 

nicht minder der Anfang eines nordischen Barockstils, wieder einer gothischen 

Renaissance weichen, welche durch Wren und seiner Nachfolger hervorgerufen 

wird; und erst zu Anfang des 18. Jahrhunderts bewirkt der Auslander Van

brough die EinfUhrung des klassischen Barocks der Franzosen, des Stils Lud

wig's XIV., in England. - Die republikanische Periode unter Cromwell, seit der 

Hinrichtung Karl's I. (1649), also die zeitweilige Herrschaft der Puritaner und 

die durch die Revolution hervorgerufenen BUrgerkriege waren der Entwickelung 

der Kunst moglichst hinderlich gewesen. Zum weiteren Beweise dieser Thatsache 

hat diese Zeit nur einen Dichter von Bedeutung, John Milton (1608-1674), mit 

seinem «Verlorenen Paradiese)} aufzuweisen. - Nach der Gegenrevolution, 

urn 1660, brachte Karl II. den franzosischen Geschmack mit herUber, der sich 

dann in den Dichtungen John Dryden's (1631-1700) durch Glatte und trockene 

Korrektheit ausserte. Zugleich beginnt in der Philosophic, mit John Looke 

(1632-1704), die Herrschaft des Materialismus, und diese Richtung wird dureh 
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die «Freidenker», Shaftsbury (1671-1713) und Bolingbrocke (1672-1751) in die 

hoheren Klassen der Gesellschaft eingefiihrt. - Die feige und schlechte Politik 

Bukingham's, Ministers Karl's 11., fiihrte zur Vertreibung des Konigs durch den 

Oranier Wilhelm. Nach dessen Tode wurde Anna, die Tochter Jakob's II., 

Konigin (1702-1714) und berief die braunschweig-hannoversche Linie auf 

den Thron. Del' Dichter dieser Zeit, Alexander Pope (1688-1744), glanzt mehr 

durch seine Eigenschaften als Weltmann und Philosoph, und der bittere Satyriker 

Jonathan Swift (1667-1745) kanl1 mit grosserem Rechte als Ausdruck der Epoche 

gelten. 1m Ganzen geben die Produktionen des englischen Geistes in dieser 

Zeit, in der Litteratur, wie in den bildenden Kiinsten, kein einheitliches Bild; 

und man kann sagen, dass hier zum ersten Male seit dem Bestehen der 

Renaissance der Mangel einer festen, aUes mit sich fortreissenden Richtung 

deutlich zu Tage tritt. Dies Fehlen eines sonst fiir alle Phasen der Renais

sance charakteristischen Merkmals giebt bereits ein verfriihtes Vorbild der 

chaotischen Bestrebungen der neuesten Zeit, und tritt in genaue Parallele mit 

dem Vorangehen Englands in der zersetzenden Philosophie. 

1m letzten Viertel des 17. Jahrhunderts musste auch in den Niederlanden 

das malerische Barock del' Rubens'schen Periode einer niichternen Klassik im 

Sinne des Stils Ludwig's XIV. weichen. Wahrend des vierzig Jahre dauernden 

Krieges mit Frankreich (1672-1713) biirgerte sich die franzosische Bildung in 

Holland ein, nicht zum wenigsten durch die, seit der Aufhebung des Edikts 

von Nantes unter Ludwig XIV., aus Frankreich auswandernden Protestanten. 

Schon 1672 klagt der Dichter Antonides, dass die hollandische Litteratur eine 

Acffin der franzosischen sei, aber die Klage war nutzlos, denn es blieb dabei. 

Die hollandische Malerei fallt von ihrer gllinzenden Hohe herab und bequemt 

sieh, hauptsachlich in der Landschaft, zur N achahmung der Poussin's und des 

Claude Lorrain. Nur die Spezialitat der hollandischen Blumenmalerei bewahrt 

noch etwas von der frUheren frischen UrsprUngliehkeit und wahren Natur

aufi'assung, und Ubt damit sogar eine RUckwirkung auf die im ersten Viertel 

des 18. Jahrhunderts erfolgende Umbildung des franzosischen Stils. Alles von 

Holland Gesagte gilt in noch hoherem Masse von dem politisch ganz nichtig 

gewordenen Belgien. 

In Spanien machen sich in der Architektur, von der Mitte des 17. bis 

zur Mitte des 18. Jahrhunderts, drei verschiedene Stilstufen bemerkbar, weIche 

aber sammtlich der Klassik, das heisst einer Stilfassung angehoren, weIche der 

gothischen Ueberlieferung keinen Einfluss mehr gestattet. Zuerst dringt der 

borromineske Barockstil von Italien ein, dann erfolgt, mit dem Beginn des 

18. Jahrhunderts, eine Steigerung zum «churrigueresken» Genre, und endlich 

die Wendung zur franzosischen Klassik, weIche aber bereits im Uebergange 
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zum neuklassischen Zopfstile begriffen ist. - Mit der Herrschaft des borro

minesken Stils trifft in Spanien die hochste Bltithe der Malerei zusammen. 

Das Wirken der grossen Meister, Zurbaran, Velasquez und Murillo dauert etwa 

von 1630-1670. - Die spanische Skulptur dieser Zeit gehort, wie Uberall, in 

die Nachfolge Bernini's, aber vielleicht fanden hier die Nachbildungen der 

Affekte und die Anwendung der handelnden Allegorien mehr als anderwarts 

ein geistiges Vorbild in den Dichtungen des grossen Calderon de la Barca. 

Auch das von den Bildhauern besonders kultivirte Genre «Churrigueresco)} 

hatte ein litterarisches Vorbild in der damaligen Wendung des poetischen 

Ausdrucks zum Kunstlichen und Geschraubten. 

Das Uebertragen der Schnellmalerei der zweiten italienischen Barock

periode nach Spanien, durch Luca Giordano, der in den letzten Jahren deso 

17. Jahrhunderts dorthin kam, bedeutet mindestens den Untergang der ein

heimischen Malerei. 

Uebrigens gab ein politisches Ereigniss den naheren Anstoss zum Ver

drangen der nationalen spanischen Kunstart durch die franzosische Klassik. 

Konig Karl II. starb im Jahre 1700 kinderlos; und durch die Ueberlegenheit der 

franzosischen Politik wurde Philipp von Anjou, der zweite Enkel Ludwig XIV., 

sein N achfolger, allerdings nicht ohne einen, in halb Europa deshalb gefUhrten 

Krieg, nach dessen Beendigung (1714) Philipp erst a11gemein anerkannt wurde. 

Mit den Bourbonen zog auch die Nachahmung der franzosischen Klassik in 

Spanien ein und vernichtete zuerst die spanisch-nationale Litteratur, obgleich 

einzelne Dichter, wie Jose Caiiizares und Antonio de Zamora, gegen das 

Eindringen des fremden Geschmacks opponirten. Bald darauf gelangte 

auch in der bildenden Kunst das Franzosische zur vo11en Herrschaft. 

Der Einfluss Frankreichs wird am Ende des 17. Jahrhunderts ganz a11-

gemein und unabwendbar in Europa, und muss deshalb als wahre Signatur 

der Zeit gelten. Selbst im fernen Norden, in den skandinavischen Landern, 

sind es franzosische Architekten, Maler und Bildhauer, denen die Haupt

arbeiten zufa11en. Der Ga11icismus dauerte hier, besonders in Schweden, noch 

lange f6rt, nachdem derselbe in den tibrigen Landern bereits durch nation ale 

Regungen wieder siegreich bekampft worden war. - Auch Russland, dieses 

eigentlich jetzt zum erst en Male in den Kreis europaischer Kunstentwickelung 

eintretende Land, musste sofort den fremden Gotzen opfern. Die Grtindung 

von St. Petersburg, durch Peter den Grossen, am Anfange des 18. Jahr

hunderts, gab Gelegenheit zu bedeutenden Bauten, die zwar meist von Italienern 

ausgefUhrt wurden, aber doch unter dem merkbaren Einflusse der franzosischen 

Klassik standen. 
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1. Der klassische Barockstil in Deutschland. 

Bercits urn die zwanziger Jahre des 17. Jahrhunderts wird der in Deutsch

land herrschende, nordische Barockstil durch die mehr klassischen Formen 

des spaten italienischen Barockstils verschiedentlich beeinfiusst, oder ganz 

verdrangt; aber erst nach dem Abschlusse des westfalischen Friedens, nach 

der Mitte des 17. Jahrhunderts, kommt in der Kunst der entschiedene Gegensatz 

zur mittelalterlichen Ueberlieferung, das klassizirende Barock, zur allgemeinen 

Geltung. Noch in der Bltithezeit der speziell sogenannten Deutschrenaissance, 

urn 1554, fand Herrmann Crombach in Koln fUr seinen Vorschlag, den Weiter

bau des Kolner Domes nach den alten Rissen zu unternehmen, Zustimmung 

und gUnstige Aufnahme; und wenn es nicht zur Ausfuhrung des gebilligten 

Plans kam, so lag dies nur an ausseren Umstanden, an den schlimmen Zeit

lauften, am Ausbruch eines aIle friedliche Thatigkeit hemmenden Krieges. 

In der Epoche des klassischen Barockstils ware die WeiterfUhrung eines 

gothischen Werks aus inneren Grunden unmoglich gewesen; denn man hatte 

sich unterdess auch in Deutschland das verachtende Urtheil der Italiener Uber 

den mittelalterlichen Kunststil angeeignet und war nun gewohnt, «Gothiscln 

und «Barbarisch» fUr gieichbedeutend anzusehen. Ais die Deutschen nach 

dem Ungewitter des dreissigjahrigen Krieges wieder zum Genuss eines ruhigen 

Daseins gelangten, schien es, ais ob sie aus dem Lethe getrunken hatten: 

sic hatten die eigenen gross en Traditionen auf allen Gebieten geistigen Lebens 

ganz verges sen ; und bemUhten sich ernstlich, eine neue Kultur yom Auslande 

heran zu holen, selbstverstandlich in erster Linie von den vielbewunderten fran
zosischen Nachbarn. In Frankreich herrschte damals die Nachahmung der romi

schen Antike, die neue Klassik, und selbstverstandlich musste dieselbe Richtung 

nach Deutschland tibertragen werden. Dass sich trotz dieser Abhangigkeit den

noch eine eigenthUmliche deutsche Kunstrichtung, mindestens in der Architektur, 

bilden konnte, ist das Verdienst einiger grosser ktinstlerischer Individualitaten, 

der SchlUter, Poppelmann und Fischer von Erlach. Diese Meister fanden, bei 

Beginn ihres Wirkens, den franzosischen Einfiuss bereits in voller Bltithe, und 

konnten es nur durch grosse ktinstlerische Kraft und originelle Begabung 

dahin bringcn, ctwas verhaltnissmassig sclbstsHindiges zu schaffcn. Aber, wie 

dieser momentane Aufschwung in der deutschen Baukunst nur aus dem per

sonlichen Talent einzelner grosser Meister entsprang, so endete derselbc wieder 

ebenso schnell mit dem Ableben derselben. Keiner der vorgenanntcn grossen 

Architekten machte Schule; ihre Nachfolger hatten nicht die Kraft, dem untcr-
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dess 111 Frankreich ausgebildeten, von dort als Modestil eindringenden 

Roccoco Widerstand zu leisten, welches bald genug jeder selbststandigen 

deutschen Kunstentwickelung den Weg abschneiden soUte. 

a) Architektur. 

Wie schon oben bemerkt worden, ist es vorzugsweise die Architektur," in 

welcher der Gegensatz der neuen klassischen Richtung zum frtiheren gothisiren

den Barockstil, zum Ausdruck kommt. War man frtiher in Deutschland, in den 

Hauptdispositionen der Bauten, noch immer den Prinzipien des MittelaIters 

gefolgt und hatte damit nur das antike Detail in einigermassen spielender und 

phantastischer Weise verbunden, so wird das nun mit einem Male anders; die 

antike Richtung herrscht jetzt, nach dem Vorbilde Frankreichs und Italiens, 

durchweg. Ein machtiges Hauptgesims mit Balustrade schliesst die meist mit 

flachen Dachern versehenen Gebaude ab, und macht die Anwendung der frtiher 

beliebten Ziergiebel und anderer Dachaufbauten unmoglich. Der Gesammt

eindruck der Bauten wird hiermit ein wesentlich anderer, denn die frtihere 
malerische Silhouette verschwindet zu Gunsten einer akademisch regelmassigen 

graden Abschlusslinie. Zugleich wird auch das Detail besser nach den antiken 

Mustern studirt; aber ahnlich wie in Frankreich erstreckt sich der klassische 

Purismus nur auf das Aeussere, wahrend im Innern das aIte Barock in Uebung 

bleibt,' und zwar in nicht zu verkennender" franzosischer Fassung, beeinflusst 
durch die Wcrke der fruchtbaren Ornamentmeister Lepautre, Berain und 

Daniel Marot. 
Von den deutschen Einzelstaaten hatte sich Preussen unter der kraft

vollen Regierung des grossen Kurftirsten Friedrich Wilhelm (1640-1688) zu

erst wieder erholt. Auswartige Baumeister, Bildhauer, Maler und Kupfer

stecher, meist Hollander, wurden nach Berlin berufen und brachten den fran

zosischen Geschmack mit. Besonders stark wurde der Kunstbetrieb seit dem 

Fricden von St. Germain (1679). - Johann Grcgor Meinhard aus Holland 

(t 1678), 1650 als Ingenieur und Baumeister berufen, war damals der einzige 

Architekt von Bedeutung in Berlin. Sein erster Bau, urn 1650, war das Lusthaus 

im alten Lustgartcn, zweigeschossig mit EckthUrmcn und Gallerien, im unteren 

Geschoss mit Muschclgrotte und Vexirwassern. Der obere Saal wurde spater 

zur Kaufmannsborse eingerichtet. Am kurftirstlichen Schlosse in Berlin wurde 

bis 1653 vicl verandert, Einrichtungcn von Zimrnern und dergleichen; aber 

erst 1656, l1ach Beendigung des schwedischen Krieges, erhohte Meinhard das 

Haus der Herzogin an der Spreeseite und baute noch ein Gemach tiber dem 
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grUnen Hut. Das Schloss in Oranienburg wurde 1665 durch Meinhard erweitert; 

die Haupttreppe daselbst mit den zwei Porphyrsaulen ist noch aus dieser Zeit 

erhalten. Joachim Ernst Blesendorf aus Zielenzig (1640-1677), ein SchUler 

Meinhard's, wurde zum Studium nach Italien geschickt und nach seiner 

Zuruckkunft zum Oberbaudirektor ernannt. Ein anderer Hollander, M i c h a e I 

Matthias Smids aus Rotterdam (1626-1692), wurde 1653 berufen und baute 

in Berlin, 1663-1669, den Thurm der Marienkirche, 1665-1670 den Marstall 

inder Breitenstrasse, durch das von Ribbeck'sche Haus vergrossert, und im 

kurfurstlichen Schlosse den Alabastersaal im Querhause. Ph iIi pp von Chieze 

aus Piemont (t 1673), kam 1661 aus schwedischen Diensten. Sein Hauptwerk 

ist das nachmals umgebaute Stadtschloss in Potsdam, seit 1660 und 1673 

durch Meinhard fortgesetzt. Es entstand die Hauptseite mit der grUnen Treppe, 

einem Thurm auf der Mitte und Thurmchen auf den Eckrisaliten, dann zwei 

Flugel und ein Quergebaude. Der Hauptbau war zweigeschossig, das Mittel

risalit hatte einen Giebel; die FIUgel erhielten nur ein Stock, aber wieder zwei

stOckige PavilIons, am Zusammenstoss mit dem Quergebaude. Das Ganze 

war mit einem Wassergraben umzogen. Ebenfalls von Chieze, das Schloss 

zu Kaput bei Potsdam, fUr den grossen KurfUrsten erbaut. Cornelius 

Ryquart, vermuthlich Hollunder, kurfUrstlicher Baumeister zu KUstrin, er

richtete das Schloss zu Sonnenburg, fUr den Johannitermeister FUrst Johann 

Moritz von Nassau, und 1670 das Hauptgebtiude des Schlosses zu Schwedt. 

RUtger van Langerveld, zu Nymwegen geboren (1635-1695), kam als 

Baumeister und Hofmaler nach Berlin, baute 1681 das Schloss in Kopenick 

fUr den Kurprinzen, und vermuthlich 1678-1687 die Dorotheenstadtische Kirche 

in der Mittelstrasse. Kunstlerisch bedeutender als die Vorigen ist J 0 ha n n 

Arnold N ering (t 1695), vermuthlich eben falls Hollander und Schuler des 
Smids. Nering hat zuerst das klassische Barock der Franzosen, den echten Stil 
Louis XIV., nach Berlin gebracht, wenn man annehmen darf, dass das Zeug

haus in Berlin von ihm herrUhrt. Allerdings giebt es zwei EntwUrfe, be
titelt: Fa<;ade de l'Arsenal Royal de Berlin du Dessein de Mr. Blondel con

duit par Nerin, Archt.; wonach die Erfindung vom Pariser Architekten Blondel 

'herrUhren wurde und Nering nur die Ausfuhrung gehabt hatte. Innere und 

aussere Grunde machen diese Vermuthung wahrscheinlich, einmal wegen der 

UebereinstiI;nmung des Stils, und dann weil Fran<;ois Blondel, als Manichal de 

Camp und Baumeister der bekannten Pariser Triumphthore, wohl Ruf genug 

haben konnte, um zum Entwurfe eines militaris.chen Gebaudes fUr Berlin 

aufgefordert zu werden. Auch in der Zeitbestimmung liegt kein Hinderniss 

zu dieser Annahme, denn Blondel starb 1686, und der Plan Nering's von 1685 

konnte eine Ueberarbeitung des Blondel'schen Entwurfs darstellen. Uebrigens 
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ist die Frage nach dem Ursprunge des erst en Zeughausentwurfs deshalb von 

geringerer Bedeutung, weil das Hauptcharakteristikum des Baues, der machtige 

Trophaenkranz liber dem Hauptgesimse, in der ersten Idee dem Architekten 

de Bodt, und in der Ausflihrung, mindestens in den Haupttheilen, dem deutschen 

Meister Andreas SchlUter angehort. - Zunachst baute Nering, nach dem Tode 

Meinhard's, von 1678-1690 das Schloss Oranienburg fertig, besonders die 

Seite nach der Havel mit den offenen Arkaden, dann in Berlin 1679-1681 die 

Kaufladen vor der alten Stechbahn, mit einer doris chen Bogenlaube; ausserdem 

hatte er unter Smid's bis 1692 vielen Antheil an dem angefangenen Schlossbau 

daselbst an der Spreeseite. Seit 1683 leitete er, ebenfalIs als Nachfolger Mein

hard's, die Erweiterung des Stadtschlosses zu Potsdam, an dem die 

Seitenflugei nach der Stadt hin verlangert. und um ein Geschoss erhoht, der 

umgebende Wassergraben aber zugeworfen wurde. Es solI bereits Kering's Plan 

gewesen sein, das Schloss nach der Stadtseite im Halbzirkel abzuschliessen, 

doch wurde dieser Gedanke erst nach seinem Tode durch de Bodt ausgefUhrt. 

Die Kapelle am Kopenicker Schlosse wurde 1684 von ~ering hinzugefligt; 

aber eine seiner Hauptarbeiten als kurfurstlichcr Oberingenieur war die Anlage 

der Friedrichstadt in Berlin seit 1688, in welcher ane Gebaude nach seinen 

Rissen gebaut werden mussten. Das Palais fUr den FeldmarschalI von Schomberg, 

jetzt zum kronprinzlichen Palais umgebaut, das Flirstenhaus auf dem Werder 

fUr den Oberprasidenten von Dankelmann, und das Haus des FeldmarschaUs 

von Derfflinger am kolnischen Markt rlihren von ihm her. Gemcinschaftlich 

mit Cayart erbaute Nering 1692-1695 die lange BrUcke; und hinterliess bei 
seincm Tode zwei angefangene Bauten, die Parochialkirche 1685 begonnen 

und das Zcughaus. Zu diesem lctzteren Hauptbau machte Nering 1685 eine 

Zeichnung (Blatt No.6 in Brobes Prospekten), wonach der Bau zwei Ge

schosse haben soUte und darUber eine Attika, mit der plastischen Darstellung 

der Thaten des gross en Kurfursten; die hintere Seite solIte halbrund abschliessen. 

In demselben Jahre wurde noch der Grundstein gelegt, aber ein Theil der 

Ge,volbe stlirzte ein und der Plan wurde durch Nering's Nachfolger bedeutend 

verandert. - Der Ingenieur Heinrich Behr (1647-1691) war Nering beim An

bau der Friedrichstadt beigegeben und behielt spater unter GrUnberg allein 

die Leitung; die Behrenstrasse hat von ihm den Namen. Leonhard Braun, 

der Vater, der spatere eingebildete und eigenwillige Widersacher SchlUter's, 

der viel zum Sturze desselben beigetragen hat, baute nach Nering's Tode die 

Parochialkirche weiter; aber auch hier stUrzte ihm das Gewolbe ein, wie noch 

spater der vielbcrufene Mlinzthurm. 

Kurfurst Friedrich III. (1688- 17 13), der spatere Konig Friedrich I., in 

desscn Regierungszeit bereits ein Theil der oben erwahnten BauausfUhrungen 
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flillt, setzte die auf Hebung der Kiinste gerichteten Bestrebungen seines Vaters 

innoch hoherem Grade fort; um so nachhaltiger als Berlin durch ihn eine Konigs

residenz zu werden bestimmt war. Die Berufung auswartiger Kiinstler fand 

immer noch statt, nur dass jetzt die Franzosen vor den Hollandern den 

Vorzug erhielten. Ludwig Cayart hatte als Ingenieur unter Vauban gear

beitet, kam 1692 nach Berlin, baute mit Nering die lange BrUcke und 1701 bis 

1705 die franzosische Kirche auf dem Gensdarmenmarkt, letztere nach dem 

Muster del' ehemaligen, IG24 von de Brosse erbauten Kirche del' Reformirten 

zu Charenton, welche 1685 nach dem Widerruf des Edikts von Nantes wieder 

abgebrochen wurde. Christian Eltester aus Potsdam (1672-1700), SchUler 

RUtgers van Langerveld, hat das Schloss Griinhof in Preussen und das ehe

malige Lustschloss Friedrichsthal bei Oranienburg gebaut. Martin GrU n

berg, aus Litthauen (IG55- 1707), ging auf Kosten des KurfUrsten nach Italien 

und Frankreich, wurde als Baudirektor del' Nachfolger Nering's, vollendete 

nach 1698 die Parochialkirche del' Reformirten in der Klosterstrasse, erbaute 

1699 die Werdersche Kirche, um 1701 die neue Kirche auf dem Gensdarmen

markt in Gemeinschaft mit Simonetti, und in den lahren 1701-1703 die ehe

malige G arnis onki rc he in der neuen Friedrichstrasse. Diese bildet ein lang

liches Viereck durch Pfeiler getheilt, ohne Thurm. GrUnberg errichtete noch 

die Sternwarte, und ring 1702 das Friedrichshospital an, welches durch Gerlach 

fortgesetzt wurde. 10 han n Si m 0 n etti, aus Roveredo in GraubUndten 

(1652-1716), studirte in Italien Architektur und Bildhauerei und wurde IG83 

in Berlin als Hofstuckator und Hofmaurermeister angestellt. Ausser den schon 

erwahnten Bauten mit GrUnberg, fUhrte er in Berlin eine Erweiterung der 

lerusalemerkirche aus, und baute spater als fUrstlich Zerbstischer und herzog

lich Barbyscher Baumeister, nach 1706, das Schloss in Zerbst, die Dreifaltig
keitskirche daselbst, das Schloss zu Koswig, fing dann in Barby das SchloS5 

an, und baute endlich die Domprobstei in Magdeburg. - Der Rathhausbau 

daselbst, 1691-1698 ausgefUhrt, mit Arkaden im Erdgeschoss, grossem Mittel

risalit und Dachreiter, in der Grundrissbildung an das Amsterdamer Rathhaus 

von Campen's erinnernd, bietet ein wei teres Beispiel dieser frUhen durch 

Hollander herUbergebrachten franzosischen Klassik. 

In die oben geschilderte, immerhin an Architekturwerken reiche, durch 

eine Anzahl Maler und Bildhauer noch mehr belebte Berliner Kunstatmo

sphare, trat SchlUter 1692 ode~ 1694 etwa als dreissigjlihriger Mann ein, viel

leicht noch auf Veranlassung Nering's berufen; und erhob sich durch sein 

geniales Schaffen als Architekt und Bildhauer zu einem Hauptmeister dieser 

Epoche. Die Kunstrichtung, welche SchlUter in Berlin vorfand, war die 

franzosische eines klassizirenden Barockstils, in ziemlich nUchterner hollandischer 
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Fassung; dass nun SchlUter es vermochte etwas Eigenes an die Stelle der 

bisherigen schUlerhaften Nachahmung zu setzen; dass ihm gelang der Klassik, 

im ZurUckgehen auf die grossen italienischen Muster, gewissermassen ein 

neues Geprage zu geben, bleibt sein unbestreitbares kiinstlerisches Verdienst. 

Die SchlUter'sche Renaissance darf deshalb den Rang einer deutschnationalen 

Richtung beanspruchen, wenn sie auch eine abgeleitete ist. - Schliesslich 

sind doch aile Kultur- und Kunstfortschritte von irgendwelchen fremdher uber

kommenen Traditionen abhangig; und man kann deshalb den ebenso unbegrUn

deten Anspruch aufUrgermanenthum getrost gewissen Neugothikern Uberlassen. 

- Giebt es eine Umbildung der Antike, welche auch der nordischen Phantasie 

gemass ist; so entspricht derselben vielleicht mehr das klassischeBarock SchlUter's, 

als die sptitere hellenistische Renaissance, weIche ihr Hauptversprechen, den 

Zwiespalt zwischen Konstruktion und Kunstform rein aufzulOsen, ebenso 

wenig halt en konnte, als aIle frUheren Wiederholungen der Antike. 

Andreas SchlUter, 1664 zu Hamburg als Sohn eines Bildhauers ge

boren, kam mit seinem Vater nach Danzig, und trat nach dessen Tode zum Bild

hauer David Sapovius daselbst in die Lehre. Sein weiterer Bildungsgang ist 

unbekannt. Vermuthlich war SchlUter in Italien, speziell in Norditalien, denn 

seine Architektur nahert sich am Meisten der wieder zur klassischen Einfach

heit zurUckkehrenden Stilfassung Ivara's in Turin; aber unzweifelhaft hat er 

auch die franzosische Klassik Louis XIV. gekannt und stu dirt, besonders das 

spatere Ornamentgenre Berain's und Marot's, denn seine Innendekorationen 

zeigen im Detail, in der Verbindung von Rahmtheilen mit einem sehr lockeren 
tiefgerissenen und spitzen Akanthus, ahnliche Formen. Indess konnte er ebenso 

gut seine Anregungen allein aus der zeitgenossischen Kunstlitteratur geschopft 

haben. - SchlUter kam 16g1 nach Warschau, und trat als Baumeister in die 

Dienste des Konigs von Polen, aber man weiss niclus Sicheres von Gebauden, 

die er dort ausgefUhrt haben konnte. Nach Gurlitt solI wenigstens die bild

nerische AusschmUckung des Schlosses Willanow in Warschau 1691-16g4, fUr 

Johann Sobiesky erbaut und Palais Kracynski daselbst von ihm herrUhren. 

Jedenfalls dUrfte das, was SchlUter in Warschau ausgefUhrt haben konnte, 

nur wenig sein, denn schon ein oder einige Jahr spater, 1692 oder 1694, 

wurde er nach Berlin berufen und zwar als Hofbildhauer. 1m Jahre 1694 

wurde in Berlin die Akademie der KUnste gegrUndet, nach dem Muster der 

Pariser, und SchlUter erhielt eine der Direktoren- und Lehrerstellen an 

derselben. Sein erster Ban war das Schloss in Lietzow, begonnen 1695 

fUr die Kurfurstin Sophie Charlotte, deshalb spater Charlottenburg genannt. 

SchlUter erhielt den ausdrUcklichen Auf trag, das Schloss im italienischen Ge

schmacke zu errichten. Von ihm ist der mittlere Theil des jetzigen Baues, 
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ohne die Kuppel und die SeitenRUgel. Besonders im Innern, 111 den 

Dekorationcn der sogenannten KurfUrstenzimmer, entfahet er bereits eine 

hohe Ktinstlerschaft (Qu. Brobes

Prospekte, Bl. 20 U. 21). 1m 

Jahre 1698 wurde ihm der Wei-

terbau des Zeughauses, 

eines Werks, das er durch seine 

bildhauerischen Arbeiten gewisser

massen schon zu seinem geistigen 

Eigenthum gemacht hatte, Uber

tragen; aber bereits 1699 musste 

er den Bau wegen seiner Ueber

hUufung mit anderen GeschUften 

wieder aufgeben. 
Es war der Schlossbau in 

Berlin, der von jetzt ab Schlu

ters Kraft vorzugsweise in An

spruch nahm. Kurftirst Friedrich III. 
wollte, in Fortsetzung der unter 

seinem Vater begonnenen Arbei

ten, den inneren Hof umbilden; 

und hierzu machte SchlUter seinen 

ersten Entwurf (derselbe ist von 

C. F. Blcsendorf gezeichnet, von 

Kraus gestochen). Von der ahen 

unregelmlissigen Masse des kur

fUrstlichen Schlosses blieben die 

Gebuudetheile an cler Spree; vom 

FlUgel des Kaspar Theiss am 

Schlossplatz wurcle der Erker an 

der langen Brucke mit eingebaut, 

die Mitte des FIUgeis erhielt ein 

Saulenportal; das Ganze sollte mit 

einem Rachen Dache abschliessen 

(Fig. 212). 1m Jahre 1699 hatte cler 
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Fig. 21::'>. Ansicht des Portals No .2 am Schlu~tiplatz , 

m Ol Schlossc ill Berlin (n. Dohmc). 

Schlossbau mit dem FlUgel am Lustgarten begonnen unci SchlUter wurcle zum 

Schlossbauclirektor ernannt. Ein Jahr spater waren die neuen Raume, die 

Paradekammern und der Rittersaal, bereits soweit, dass mit cler Deckenmalerei 

begonnen werden konnte. Als jedoch Friedrich 1. 1701 nach der Konigs-
E n E II. 10 
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Fig. 213. Ansicht der 1-[oJfron\ am gru"en Treppcnhallsc des berliner Schlosses (n. Dohmc). 
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kronung von Konigsberg zurUck kam, 111usste SchlUter ein neues Projekt 

machen; und, um mehr Zimmer in. einer Flucht zu haben, den FlLigel 

am Lustgarten verlangern. Ais ein Meisterstlick SchlUter's kann der 1';"00 be

gonnene QuerHUgel im Hof, nach der Spreeseite, gelten (Fig. 213). Der 

grosse Wendelstein und ein anderer alter Thurm am Hause der Herzogin 

wurden in diesem Bau mit hineingezogen. Das neue Portal dieses Flligels 

mit dem dahinter liegenden Treppenhause, sowie die Seitenportale des Hofes, 

durch Arkaden mit einander verbunden, sind Muster von Pracht und malerisch 

freier Behandlung (Qu. Dohme, konigliches Schloss in Berlin). Bis hierher 

war alles vortrefHich gelungen; die grosse Aufgabe hatte noch Schlliters Genic 

gesteigert; die Aussenarchitektur des Schlosses zeigte eine edle MonumentaliHit 

der Linien und ein vortrefHich nach der Antike studirtes Detail, wenn auch 

die sparsamen Geldmittel nur die AusfUhrung der Gliederungen in Haustein 

gestattet, und der Bildhauer mitunter liber den Architekten den Sieg davon 

getragen hatte. Das Innere des Baues war mit glanzender Phantasie durchgeflihrt, 

besonders in den von SchlUter selbst ausgefUhrten Stuckaturen; aber nur allzubald 

nahtedieKatastrophe, welche SchlUter's wohlerworbenenRuhmalsBaumeistermit 

einem Schlage und auf lange Zeit vernichten soUte. Der, in der Verlangerung des 

Flugels am Lustgarten an der HundebrUcke belegene, MUnzthurm soUte auf 

500 Fuss erhoht werden, um im oberen Geschosse ein Glockenspiel aufzu

nehmen. Der Bau war schon auf 240 Fuss emporgefUhrt, als derselbe Risse 

bekam und 1705 mit grossen Gefahren und Kosten abgebrochen werden 

musste (Qu. Berckenmeyer, Antiquarius etc. Hamburg 1720). Schlliter verlor 

nun die Leitung des Schlossbaues, blieb aber Hofbildhauer. Schon 1704 batte 

SchlUter, mit einem in Freienwalde fUr den Konig errichteten Sommerhause 

UnglUck. Ein Gewitter beschadigte so fort nach der Vollendung das aus 
Holz und Stuck errichtete Gebaude und dasselbe wurde dann dem Verhtll uber

lassen (Abbildung bei Beckmann, Beschreibung der Mark Theil I, Seite 5<)5). 

SchlUter's kunstlerische Kraft, hauptsachlich die Energie, welche ihn zum 

Verfolgen einer eigenen Richtung befahigte, war nun gebrochen; er stemmte 

sich der Uerfluthung mit franzosischen Ideen nicht mehr wie h"Uher entgegen. 

Dies Nachgeben ist besonders an der Strassenfront des von K a m ek e's ch e n 

Gartenhauses, jetzt zur Loge «Royal York» in der Dorotheenstrasse gehorend, 

mit ihrem Uebergange zum franzosischen Roccoco, zu bemerken. Die Innen

dekoration des durch beide Geschosse gehenden Mittelsalons ist aber wieder 

in alter VortrefHichkeit gearbeitet. - Aus SchlUter's bester Zeit stammt dcr 

Bau des Giesshauses, hinter dem Zeughause, mit einer absichtlich schwcr 

und mussig gestimmten Fa<;ade (Qu. Wiebeking, bUrgerliche Baukunde 11. 

p. q8); dann das Wohnhuus fUr den Grafen Wartenberg an der langen 
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BrUcke, um 1701 begonnen. Die beiden oberen Geschosse desselben mit durch
gehenden jonischen Pilastern und mit -Reliefs verziert. Yom Innern sind noch 

einige schone Decken erhalten. 1m Jahre 1705 erbaute SchlUter das Haus fUr 

den Geheimrath von Krosigk, in der Wallstrasse, mit zwei S.ternwarten; jedes 

Geschoss mit einer Pilasterordnung, das Ganze mit flachem Dach und Ba

lustrade abgeschlossen. Das Haus ist spater ganz verandert. 

Den grossten Vortheil vom Sturze SchlUter's hatte Eosander von Goethe, 

der auch 1709 als Schlossbaudirektor dessen Nachfolger wurde. Unzweifelhaft 

war er SchlUter's Feind und Neider, wie sein Benehmen in der Uber den 

Einsturz des MUnzthurms gefUhrten Untersuchung erkennen lasst; aber unbegabt 

war Goethe nicht, wie man ofter zu beweisen versucht hat. Seine frUheren 

Bauten, besonders die Schlosskapelle in Charlottenburg, sind keine Nach

ahmungen SchlUter's, sondern gehen in eigner Weise mehr nach der 

borrominesken Seite des italienischen Barocks. Johann Friedrich Eosander, 

Freiherr von Goethe, 1760 in Riga geboren, spater in Schweden ansassig, 

kam 1692 nach Berlin, wurde vom KurfUrsten zu kunstlerischen Studien nach 

Italien und Frankreich geschickt und nach seiner ZurUckkunft 1699 zum Hot:.. 

architekten ernannt. Er hatte in Oranienburg einen Sommersaal von Laub

und Blumenwerk erbautj und dies, sowie andere gelungene Arrangements zu 

Festlichkeiten, gewannen ihm rasch die Gunst des Hofes, besonders der Kur

flirstin Sophie Charlotte. Er wurde in nachster Folge zum Direktor der 

Operndekorationen ernannt. Bei den Festbauten zur Konigskronung in Konigs
berg und bei den fUr den Empfang des Konigs in Berlin errichteten Triumph
bogen zeichnet sich Goethe wieder aus und wird 1702 zum ersten Baudirektor 

ernannt. Sein erster Bau, das 1704 begonnene Schloss Schonhausen bei 
Berlin, war nur der Umbau eines alten frUher von Grumbkow'schen Hauses 
und auch sonst ohne Bedeutung; dagegen bot ihm der Auf trag der Konigin 

1705 ertheilt, das Schloss Charlottenburg zu vergrossern, eine gUnstige 
Gelegenheit sein -architektonisches Talent zu zeigen. Der SchlUter'sche Bau 

gewann entschieden durch die dem Mittclbau aufgesetzte Kuppel und die 

hinzugefUgten FlUgelbauten. Die Dekoration der Kapelle zeigt ein italienisches 

Spatbarock, von entschiedenerem Geprtige, als sonst in Berlin zu finden, und 
ist deshalb bemerkenswerth. 1m Jahre 1705 starb die Konigin Sophie Char
lotte und Goethe errichtete den Katafalk. In dasselbe Jahr fallt der Einsturz 

des MUnzthurms; und Goethe, der mit SchlUter, GrUnberg und Sturm aus 

Frankfurt a. d. Oder in eine Kommission berufen war, um Vorschltige zur 

Erhaltung des Thurms zu machen, falls dieselbe noch moglich ware, oder 

sonst ein neu vorzulegendes Projekt SchlUter's zu begutachten, wusste das 

beabsichtigte kollegialische Verfahren in eine hochnothpeinliche Untersuchung 
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gegen SchlUter zu verwandeln, vermuthIich nicht ohne Einverstandniss mit 

dem Grafen Wartenberg, dem SchlUter unbequem sein musste. Das ResuItat dieser 

Intriguen war die Entlassung SchlUter's als Schlossbaudirektor und sein Ersatz 

durch Goethe. 1m Jahre 1708 Ubernahm dieser den Schlossbau und machte 

einen neuen Plan zur Vergrosserung desselben. Die Front am Lustgarten 

wurde um 7 Fenster verlangert und 5 Fuss vorgeruckt. Die Architekturformen 

blieben in der Hauptsache, die des SchlUterschen Baues, nur die Fenster er

hielten eine andere Verdachung. Das wesentlieh Neue bildete das grosse 

Portal, des weiter naeh der SchIossfreiheit hinausgerUekten Querbaues, nach 

dem Muster des Triumphbogens des Septimus Severus. Goethe wollte auf 

dieses Portal, entweder den yom Konige gewUnschten Thurm setzen, oder 

eine Kuppel, aber vorlaufig unterblieb beides. In del' Ecke am Lustgarten 

soUte eine KapeUe angeIegt werden und hierzu erfolgte 1708 die Grundstein

legung. Das aIte Quergebaude zwischen den beiden Schlosshofen woUte aueh 

Goethe beseitigen, aber es kam nieht dazu. Die inneren Seiten des ausseren 

Sehlosshofes, die Treppe der Schlosswache, und die beiden schonen, auf 

SauIen ruhenden Treppen des grossen Portals rUhren eben falls von ihm 

her. 1m Jahre 1709 wurde Goethe zum Schlossbaudirektor und zum Aufseher 

des Bauarchivs ernannt; abel' del' Schlossbau rUckte wegen GeIdmangel nur 

langsam vorwarts; noch 1709 war man an den Fundamenten del' Front an 

del' Schlossfreiheit beschaftigt. Andere Bauausfiihrungen Goethe's sind: 1706 

bis 1709 die Favorite im SchIossgarten zu Oranienburg und das Orangerie

haus daseIbst, dann das Lustschloss Monbijou fUr die Gratin Wartenberg, 

das spater erweitert wurde. Goethe leitete den Bau des SchIosses zu Alt

Landsberg, fUr Herrn von Schwerin, welches 1770 abbrannte. 1m Jahre 1709 

begann derselbe den grossen Orangeriesaal in eha rlottenburg, in der 
Mitte mit einem schonen auf SLiulen ruhenden Salon, und in etwas mehr fran

zosischer Stilisirung. 

Del' Tod Konigs Friedrich I. (1713) brachte eine jahe Unterbrechung 

des bisherigen Kunstbetriebes, denn sein Nachfolger der Konig Friedrich 

Wilhelm I., fiihrte grosse Ersparnisse ein, die allerdings Noth thaten, und 

strich vor allen die GehaIter der auswartigen Kunstler. Andreas SchlUter, 

der noch als Hofbildhauer bisher seine Stelle behaIten hatte, ging nach 

St. Petersburg in die Dienste Peter des Grossen, der ihn moglicherweise bei 

einem Besuche in Berlin 1712 kennen gelernt hatte; aber er starb schon 

1714, nicht ganz 52 Jahre aIt in St. Petersburg, bevor er noch etwas Bedeu

tendes hatte vollbringen konnen. Sein Rivale Eosander von Goethe, wurde 

gleichfalls entlassen, trat in schwedische Dienste und wurde 1715 preussischer 

Kriegsgefangener, ging aIs solcher freigelassen nach Frankfurt a. M. zu 
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seinem Schwiegervater Merian; musste sich aber wegen fehlender Risse und 

Karten, aus dem Berliner Bauarchive stammend, verantworten. 1m Jahre 1722 

trat Goethe, als Generallieutenant, in die Dienste August's des Starken, erbaute 

das SchlOsschen Uebigau bei Dresden, fUr den Minister Grafen Flemming, 

und starb 1729 in Dresden. 

Martin Heinrich Bohme, em SchUler SchlUter's ('r 1725), war seit 

1706 am Schlossbau als Kondukteur angestellt und fUhrte nach dem Abgange 

des Meisters den FIUgel des Schlosses am Dome, vom Portale rechts bis zur 

Ecke der Schlossfreiheit, nach dessen Zeichnungen weiter. Bohme setzte die 

Arbeiten auch unter Goethe's Oberleitung und nach dessen Abgange fort; 

aber er endigte den Schlossbau nur nothdUrftig; denn gewisse Theile blieben 

unvollendet; und nicht einmal die fertigen SchlUter'schen Figuren wurden 

aufgestellt. - Bohme baute noch 1712, fUr den Minister von Creutz, das Haus 

in der Klosterstrasse, an der Ecke der Siebergasse, und leitete den Umbau 

des Schlosses Friedrichsfelde bei Berlin fUr Markgraf Albrecht Friedrich. In 

den Jahren 1721-1723 stellte Bohme das Schloss in Schwedt in seiner jetzigen 

Form her, als Markgraf Friedrich Wilhelm aus Italien zurUckkam. Samuel 

Nerger aus Danzig, arbeitete unter SchlUter als Kondukteur, und ging 1710 in 

die Dienste der Stadt Hamburg. Lorenz August von Balk und Philipp 

Wilhelm Nuglisch arbeiteten unter Goethe, ersterer als Kondukteur beim 

Schlossbau, letzterer, der 1697 von einer Reise nach Italien und Frankreich 

zurUckkam, selbststandig in Oranienburg und an dem Schlossbau zu Landsberg. 

Paul Decker aus NUrnberg, geboren 1677, gestorben 1713 in Bayreuth, 

der talentvollste SchUler SchlUter's, kam 1699 nach Berlin, wohnte auch in 
dessen Hause und half ihm bei den Planen zum Schlossbau. Decker war ein 

sehr geschickter Zeichner, im echten Renaissancesinne, gleichmassig im FigUr

lichen, wie im Architektonischen geUbt. Decker hat 1703 das Schloss in 

Berlin, nach dem Projekte SchlUter's, zusammen mit Heckenauer in Kupfer 

gestochen. 1m Jahre 1706, als SchlUter seine SteHung als Schlossbaudirektor 

verlor, ging Decker wieder nach NUrnberg zurUck und wurde fUrstlich pfalz

sulzbachscher Architekt, spater Hofbaumeister in Bayreuth. Sein Hauptwerk 

ist die Herausgabe des «FUrstlichen Baumeisters» in zwei Theilen und einem 

Anhang, Augsburg 1713 - 1716; dasselbe enthalt seine ausgefUhrten und un

ausgeflihrten Entwlirfe. Seine freien Erfindungen, hauptsachlich die Plane 

zu einer fUrstlichen und einer koniglichen Residenz, sind von einem uber

schwanglichen Reichthum. Man spUrt wohl den Geist SchlUter's, aber ohne 

dessen klassischen Adel. Das franzosische Ornamentgenre Lepautre's und 

Berain's beeinftusst nur Decker's Detaillirung; dagegen zeigt sich in den vielen 

Kuryaturen def Hauptanlage, in den zahlreichen Schwebegruppen des Innern, 
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111 den Plafonds mit Untensichten und perspektivisch gemalten Architekturen 

die Schule Borromini's und Pozzo's (Fig. 214 und 215). Decker's Darstellung 

bleibt an Geschicklichkeit der Mache nieht hinter den gleichzeitigen Italiem:rn 

Fig. 214. Audienzsaal aus dem Entwurfc cines Ktmigs-Palastcs yon Decker. 

zuruck. Seine kUnstlerische Absicht ging, wle die aller seiner Zeitgenossen, 

auf eine Erneuerung der romisehen Antike und vom Roeeoeo zeigt sieh bei 

ihm noeh kejne Spur. - Der Entwurf des furstlichen Hauses ist im Grundriss 

ganz ohne das Raffinement der Franzosen, ohne Degagements und versteekte 

Treppell, dagegen mit ftachen Dlichern und mit Pilasterordnungen in den Risali-
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ten, welche durch mehrere Geschosse gehen. DieFlachenbehandlung derFas:aden, 

besonders die einfassenden Umrahmungen der Fenstergruppen, erinnern sehr 

an das Berliner Schloss, ebenso die grossen 101l1gebrochenen Hauptlinien und 

das Vermeiden der franzosischen Pavillonbildungen. Gleichfalls fehIt ein 

HauptstUck der franzosischen SchlOsser dieser Zeit, die Grand' Galerie, aber 

auch die echte Monumentalitat der besseren Italiener. Das Innere der Haupt

riillme zeigt «eine» grosse Ordnung, wie damals Ublich, und Uberreichen 

Skulpturenschmuck in grossartiger Stilisirung, mit Plafonds in Pozzo's und 

auch in Marot's Manier. In den Lusthausern, Orangerien und Grotten, be

sonders aber in den grossartigen BrunnenentwUrfen Decker's, kommt ein 

ganz phantastisches Barockgeflihl zum Ausdruck; alles soIl lebendig und 

Fig. 215. Decke allS dem Entwurfe des Kiinigs-Palastes von Decker. 

dramatisch wirken, selbst die Wasserstrahlen sind als geschleuderte Geschosse 

mit in die Handlung gezogen (Fig. 216). Der Entwurf zu einem Konigspalaste 

ist womoglich noch theatralisch pomphafter, als das Vorige, und die Garten

anlagen ganz im Stile Lenotre's. Auch ein MUnzthurm mit Glockenspiel, wie der 

in Berlin beabsichtigte, ist im Entwurfe dargestellt. - Decker's zur AusfUhrung 

bestimmte, zumTheil auch wirklich ausgefiihrteEntwUrfe, die Plane des Schlosses 

Zll Christian Erlang, fUr den Markgrafen von Bayreuth, d~nn die Residenz der 

Markgrafin von Bayreuth Zll Christian Erlang, und endlich der Entwurf Zllm 

Schloss Monplaisir fUr die Markgrafin, sind massiger gehalten, aber immer 

noch reich genug an Detail. 

Ein Zeitgenosse SchlUter's, und mit in die fatale MUnzthurmangelegenheit 

verwickelt, ist Leonhard Christoph Sturm, Architekturprofessor in Frank

furt a. d. 0., spater fiirstlich Mecklenburgischer Baudirektor. In seinem 

Werke, «Prodomus Architecturae Goldmanniae, Augsburg 1714», beklagt sich 
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der ehrliche Sturm bitter, dass man ihn nicht zur Baupraxis lassen wolle, 

weil er die Reise nach Italien nicht gethan; und vermisst sich, seine Dekora

tionen durch die gemeinsten, elel1desten Maler zur hochsten Zufriedenheit aus

fuhren zu lassen, auch die poetische Erfindung selbst zu machen. Indess ist 

Sturm's kunstlerische Ader nur schwach, er vergreift sich stark im Maassstab 

seiner Dekorationen und seiner Architekturen. Urn nicht seinen Widersachern 

Recht zu geben, die behaupteten, er konne sich nur irn Judiziren rnausig 

Fig. 216. EntwLlrf cines Lnstbrunnells von Decker. 

machen, legt er drei eigene EntwUrfe zu dem besagten MUnzthurme fUr Berlin 

bei; aber wie man denken kann und wie er auch selbst vermuthet, ohne 

praktischen Erfolg. Sein Jagdhaus zu Neustadt an der Elbe, fUr den Herzog 

von Mecklenburg, mit Mansarden und durchgehender Rustikabehandlung, ist 

mehr als zulassig eine Kopie l1ach Jules Hardouin Mansart. 

Johann de Bodt, einer der besten Architekten dieser Zeit, 1670 zu Paris 

geboren - sein Vater war aber ein Mecklenburger - verliess als Reformirter 

Frankreich und trat in Holland als Kadet beim Prinzen Wilhelm von Oranien 

in Dienst. Als dieser Konig von England wurde, ging de Bodt mit dort hin. 

Um 1700 kam de Bodt in brandenburgische Dienste, spater in sachsische, und 
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starb 1745 in Dresden. Sein erstes Werk in Berlin ist der Weiterbau des 

Zeughauses (Fig. 217). Er beseitigt den anfangs beabsichtigten halbrunden 

Anbau, nach der Giesserei hin; und was noch wichtiger ist, er setzt Liber 

dem zweiten Stock, statt der Attika, eine Balustrade mit Trophaen und Stamen 

auf~ welche hauptsachlich dazu beitragt, das Gebaude, welches im Erdgeschoss 

Rustika mit Rundbogenfenstern, im oberen Geschoss eine dorische Pilaster

ordnung hat, zweckvoll zu charakterisiren. Auch ist es diese Anordnung, welche 

Fig. 2[7. Mitteltheil der Hauptfront des Zellghallses in Berlin (nach Perdisch llnd Adler). 

SchlUter Gelegenheit gegeben hat, hier sein grosses Bildhauertalent zu beweisen. 

Am Stadtschlosse in Potsdam baute de Bodt 1701 den halbrunden Abschluss 

nach der Marktseite, mit dem Portal und der Kuppel darUber, als eine sehr 

malerische, gut komponirte Erfindung, in Berlin 1702 die Hauptfront der 

Stechbahn, und das Podewill'sche Haus in der Klosterstrasse, neben der 

Parochialkirche u. a. Der Tod Konig Friedrich I. vertrieb auch de Bodt aus 

Berlin. Er wurde Kommandant von Wesel und baute dort das Berliner Thor. 

Seine spatere Thatigkeit in Dresden nach 1728 gehort stilistisch in die nachst

folgende Periode. - Ein Freund de Bodt's, Zacharias Longlune aus Paris 

(t 1748), widmete sich anfangs der Malerei, spater unter Lepautre der Baukunst. 

Er leitete unter de Bodt den Bau des Zeughauses, der Stechbahnfront und anderer 

Gebaude. 17IO ging er auf Kosten des Konigs nach Italien und erhielt 1713 

scincn Abscbied nach Rom geschickt, kam aber doch zurLick, wurde 
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Hofbaumeister in Dresden und gab die Veranlassung I dass de Bodt eben

falls dortBeschnftigung fand. - Michael Kemmeter, ein geschickter Zimmer

meister aus Regensburg, baute 1700 die Synagoge in der Heidereutergasse 

in Berlin, als einen Centralbau mit Kuppel, in den zeitgemnssen Barockformen, 

ohne besonderc Monumcntalitnt, aber bemerkenswerth als Muster andercr 

Synagogcn, zum Beispiel der in Halberstadt. 

Das SUdportal des Konigsthors in Stettin 1718-1728 crbaut, mit je zwei 

dorischcn Pilastern eingefasst, zwischen denen Trophnenfclder befindlich, zeigt 

cbenf~l11s dcn entschiedenen Einfluss der franzosischen Klassik, speziell in der 

Fassung Blondel's. Die Attika des Thors ist eben falls mit Trophnen geschmUckt, 

und darUber befinden sich noch frei gearbcitete Trophaengruppen. 

Vom Ende des 17. Jahrhunderts bis gegen die Mitte des 18. Jahrhunderts, 

untcr den Regierungen der Kaiser Leopold 1. (1658-1705), Joseph 1. (1705 bis 

171 I) und Karl VI. (1711-1740), hat sich in Wi en und Prag die Baukunst 

fast nur mit Palnsten, sehr wenig aber mit dem bUrgerlichen W ohnhause be

fasst und das bis zum Anfange des 19. Jahrhunderts etwa im letzteren Sinne 

Geleistete, ist in Beziehung auf Baustil und innere Anordnung, fUr den Archi

tekten nicht sehr merkwUrdig. Die Behandlung der kirchlichen Architektur 

Wicns tritt eben falls gegen die schwungvolle Behandlung der Palastarchitektur 

zurUck; allenfalls die St. Peters- und die Karlskirche ausgenommen. Das 

Zeitalter des Prinzen Eugenius von Savoyen bezeichnet besonders einen Auf

schwung der deutschen Schule in Wien, wclche hier eben falls zu einem 

klassischen Barockstile, allerdings mehr im italienischen, als im franzosischen 

Sinne Ubergeht. In dieser spntesten Fortsetzung des Baustils der Guarini und 

Juvara behalten die Deutschen gewissermassen das letzte Wort; indem sic 

sorgfaltig alles das studiren, was in dieser Stilart Italien und Frankteich schon 

geleistet hatten, und nun auf den Schultern ihrer Vorgnnger stehend weiter 

schaffen. - Die ersten Wiener Architekten dieser Zeit sind: die beiden Fischer 

von Erlach, Johann Bernhard, der Vater (1650-1723), Joseph Emanuel, der Sohn 

(1680-1740), Dominik Martinelli (1650-1724) und Lucas Hildebrand (t 1755). 

Fischer von Erlach der Aeltere studirte schon jung in Rom, und 

folgtc anfangs dem Borromini, spater dem Bernini. Nach Wien zlirUckgekehrt, 

wurde er Lehrer der Architektur beim Erzherzog Joseph, nachmaligem Kaiser 

Joseph 1. Der Plan zum Lustschloss Schonbrunn bei Wien, welches 

Kaiser Leopold 1. fUr seinen Sohn bauen liess, war wohl Fischer's erster bedeu

tender Auf trag. Der ursprungliche Plan war sehr umfnnglich, ausser dem jetzigen 

Schlosse soUte sich noch ein zweiter Palast auf der Hohe der Gloriette 

erheben. Der Bau, 1696 begonnen, etwa 1700 vollendet, zeigt eine grosse 

durchgehende Ordnung fUr Hauptgeschoss und Mezzanine, liber einem Erd-
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geschoss als Unterbau. Der Mittelbau mit Saulen-Portikus, darUber eine offene 

Loggia, in italienischer Manier, sonst Hache Dacher hinter einer Balustrade. 

Das Hauptgebaude, mit FIUgelbauten gruppirt, aber durchans rechteckig im 

Grundriss, mit einem grossen Vorhof, von terrassirten Nebenbauten umschlossen. 

Uebrigens ist Fischer hier noch nicht auf der voUen Hohe seines Konnens; 

der Bau giebt eine etwas schematische Wiederholung der italienischen von 

Frankreich beeinflussten Klassik (Qu. Fischer von Erlach. Essai d'une archi-

Fig. 218. Vom Palast Clam-Gallas in Prag. 

tecture historique. Wien 1720). Die Pfarrkirche zu St. Peter in Wien, 

unter Kaiser Leopold I. 1702, soU nach Fischer von Erlach's Pltinen erbaut 

sein. Sie bildet einen Centralbau, mit oval em Grundriss, von einer machtigen 

Kuppel Uberspannt, die von den durch Pfeilervorlagen verstarkten Abschluss

mauern getragen wird. Den Abschluss der Kuppel bildet eine Laterne. Der 

ganze Bau, kUhn und imposant durchgefUhrt, im Innern reich mit Wand

saulen und Fresken geschmlickt, letztere grosstentheils von Rothmayer, ist ein 
Nachklang des borrominesken Kirchenstils. Das Portal, aus grauem Marmor, 

stammt erst aus dem Jahre 1756. Der Palast fUr den FUrsten Trautson 
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111 dcr Vorstadt St. Ulrich zu Wicn, jctzt Eigcnthum der ungarischcn Lcib

garde, mit Gartcn und Orangerie, um 17 I 2 erbaut. 1m Erdgeschoss Rustika, 

darUbcr Pilaster, durch die Hauptetage und eine Mezzanine reichend. Der 

Mittelbau mit Hachem Giebel, sonst Hache Ducher mit Balustrade als Abschluss 

Fig. 21t). Grundriss clef Karlskirche in \Vien. 

(Qu. Essai etc.). In demselben Jahrc vollendet Fischer den Palast fUr den 

Grafen von Gallas, Herzog von Lucera, in der AItstadt zu Prag, sein bei 

weitem bestes Werk, mindestens was die Fa~ade nebst den Theilen des 

Vorderhauses anbetrifft, wuhrend das Uebrige kaIt und HUchtig behandelt ist, 

\Vie so oft an den Fischer'schen Bauten. Die dreistOckige Fa~ade ist durch 

einen Mittelbau mit Giebel und zwei Seitenrisalite gegliedert. In den Eck

risaliten befinden sich die Portale mit Giganten, dari.1ber eine Fensterarchitektur 



640 V. Absl'hnilt. Klassischcr Baruckstil in Deutschlalld. Fischer VUIl Erlal'h, der Adterc. 

von grosser Schonheit, malerisch mit Rundbogen und vorliegenden Balustradcl1 

verbunden (Fig. 218). Das obere Geschoss des Mittelbaues und der Eckrisalite 

ist hoher geflihrt und mit jonischen Pilastern versehen, sonst schliesst das 

Gebaude mit fiachem Dach und Balustrade. In dicsem Werkc zeigt Fischer's 

Stil eine bedeutende Verwandtschaft mit dem SchlUter'schen, was den Adel und 

die Grossheit der Formgebung anbeIangt (Qu. Essai etc.). Der Ausbau der 

Hofburg in Wien fallt in die Jahre 1716-1720, aber es kamen von einem 
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umfUnglicherenProjekte nur die Winterreitschule, die Rotunde, die Hofbibliothek 

und die Reichskanzlei zur AusfUhrung. Die Winterreitsch ule, mit ihrer 

schonen Fao;ade gegen den Michaelsplatz, bildet den einen FIUgel. 1m Innern 

sind zwei ringsum laufende Gallerien. Ausser diesem FIUgel ist noch der 

mittlere Theil, die Rotunde, mit machtiger auf acht Suulen ruhender Kuppel 

zur AusfUhrung gekommen und die Hofbibliothek am Josephplatz, deren 

FlUgel aber spUter sind. Die Reichskanzlei mit der W ohnung des Kaisers, 

am inneren Burghofe belegen, wurde ebenfalls in dieser Zeit vollendet. 

Fig. ~:21. Allsicht del' Karlskirchc in \Vil:l1. 

Das gegenwUrtige Staatsministerium, nach Planen Fischer's von Erlach, aus VIer 

HUusern zusammengebaut und 1754 durch Maria Theresia vergrossert. Die 

Votivkirche zu St. Karl Borromaus in Wien, ein Renaissancebau von 

architektonischer Bedeutung, in den Jahren 1716-1724 erbaut, kann als eme 

der hervorragendsten Leistungen Fischer's gelten. Eine lange Vorhalle, an 

deren Seiten Durchfahrten fUr die Wagen angeordnet sind, ist der Kirehe 

vorgelegt. Das Hauptschiff, ein ovaler Raum, mit einer eben falls ovalen Kuppel 

Uberdeckt, an welches zwei kurze Kreuzarme und ein langgestrecktes Chor 

anschliessen. Der Theil des letzteren hinter dem Hochaltar ist fUr die Geist

lichen bestimmt. Neben dem Chor, zwei Sakristeien und zwei Treppen zu 
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den darUber belegenen Oratorien (Fig. 219). 1m Innern zeigt sich eine grosse 

durchgehende Ordnung, darUber im Kuppelraum eine zweite fast ebenso 

hohe, fUr den Tambour. In der gedrUckten Kuppel sind nochmals runde 

Fenster angebracht. Das Kuppelgewolbe ist kassettirt und tragt eine Laterne, 

und Uber dem Altarraum ist eine kleinere Kuppel angeordnet (Fig. 220). Vor 

der Hauptfa~ade stehen zwei Saulen, mit Reliefs umwunden in der Art der 

Trajanssaule, weIche die Geschichten des heiligen Karl Borromaus vorstellen 

(Fig. 221). Der Stil Fischer's zeigt an der Karlskirche wieder das durch den 

Einfiuss der franzosischen Klassik gemassigte borromineske Barock (Qu. 

Essai etc.). - Die Plane zu den kaiserlichen Stallungen, in der Hofstallstrasse 

zu Wien, sind von Fischer sehr umfanglich projektirt, aber nur theilweise zur 

AusfUhrung gekommen. Die Gebaude um einen grossen Hof belegen, der zur 

Abhaltung von Karroussels eingerichtet ist, sind an einer Seite halbkrcisfOrmig 

durch Arkaden abgeschlossen, weIche unten die Wagenschuppen cnthalten und 

auf dcm Dache ein Amphitheatcr fUr dic Zusehaucr abgeben. Dic ganze 

Anlage nahert sich mehr dem Stil 1. H. Mansart's, als andere Werke Fischer's. 

Die Palaste, fUr den Prinzen Eugenius von Savoy en, die FUrsten Star hem

berg und Auersperg, fUr dic Bathiany und Stratmann, sind der Mehrzahlnaeh 

noch bei Lebzeiten des alteren Fischer's von Erlach ausgefUhrt, oder doeh 

kurz nach seincm Tode von seinem Sohne Joscph Emanuel vollendet. Der 

Palast fUr den Prinzen Eugenius in der Himmelpfortgasse zu Wien, jctzt 

kaiserliches Finanzministerium, gehort durch seine Fa~ade, das praehtvolle 

Stiegenhaus und die grossartigen Sale zu den hervorragendsten der Stadt. Die 

Fa<;ade vereinigt in einem rustizirten Unterbau zwei niedrige Geschosse, dar

Uber ist eine grosse jonische Pilasterordnung fUr das Hauptgeschoss und eine 

Mezzanine geltend. Der Abschluss erfolgt durch eine figurenbekronte Balustrade 

und ein fiaehes Dach. Zwei Rundbogenportale mit Balkons liegen seitwarts. 

Wie erwahnt, hat die Fa<;ade nur ein Hauptgeschoss und zeigt leichte Ruck

sprUnge, weIche einen breiten Mittelbau und schmale einaxige Eckrisalite an

deuten. Die Fensterbekronungen des Hauptgeschosses haben spielend barocke 

Aufsatze (Qu.Essaiete.). Das FUrstlich Schwarzenberg'sche Gartenpalais 

am Rennwege, 1697-1715 fUr den FUrsten von Mansfeld-Fondi, vermuthlich 

von Fischer dem JUngeren ausgefUhrt, kam 1716 in den Besitz des FUrsten 

Franz zu Schwarzenberg, war aber 1725 noch nieht ganz vollendet. Das Haupt

gebLlude ist hinter einer Cour d'honneur belegen, dann folgt ein praehtvoller 

Garten .. Das Ganze, im grossartigen Palaststile, zeigt nur ein Hauptgeschoss 
mit jonischer Ordnung, im Fries grosse Konsolen als Trager des Haupt

gesimses, und darUber eine hohe Attika. Die Gartenfront ist malerisch be

wegt durch den halbrunden Mittelbau und die herumgelegten Freitreppen. 
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Das Vestibul und ein grosser Saal sind gewolbt, ersteres ist mit Spiegelgewolbe, 

letzterer mit Pendentifkuppel versehen. Das Innere im grossartigen Dekorations

stil, mit Deckengemalden von Danieles und Hamilton (Qu. Niemann, Palaste 

des BarockstiIs in Wien), - In Salzburg befinden sich noch verschiedene 

Bauten Fischer's des Aelteren; ein Lustgebaude fiirden Fiirstbischof, Cles

heimbnder die neue Favorite genannt und die Kirche unserer lieben 

Frauen. Letztere mit dreischiffigem Grundriss, die Seitenschiffe zu Kapellen 

verbaut; mit Emporen iiber denselben; daher zweigeschossig durchgefUhrte 

Anlage. Der Haupteingangoval, darliber ein Musikchor. Zwei Seiteneingange 

fuhren in die Kapellen. Diese haben ovale doppelte Kuppeln, mit einer Licht

offnung in der Mitte. Der Chor schliesst wieder oval, dahinter eine Doppel

treppe fUr die oberen Oratorien. Ueber der Durchschneidung des Mittelschifts 

und Kreuzschifts eine runde Kuppel mit Laterne. Das Mittelschift· hat ein 

Tonnengewolbe, auf der Ublichen durch beide Geschosse gehenden korinthischen 

Pilasterordnung ruhend. Die Glockenthlirme zu Seiten der Hauptfront, in 

borrominesker Weise gebildet, sind niedriger als die Kuppel (Qu. Essai etc.). 

Die neue Favorite hat zwei Geschosse, unten Rustika, oben im Mittelbau 

Rundbogenarkaden zwischen Saulen, in den FIUgein Wandstreifen zwischen 

den Fenstern. Die Fa<;adentheile am Mittelbau, mit geschwungenen Linien, sonst 

mit flachem Dach und figurenbekronter Balustrade abschliessend (Qu. Essai etc.). 

1m Stile der beiden Fischer bauten die bUrgerlichen Baumeister Georg 

Bouwanga und Christoph OeteI das stadtische Gebaude «die Mehlgrube». 

Auch Dominik Martinelli (r650-r724), der Zeitgenosse Fischer's des Aelteren, 

hat dieselbe Richtung. Von ihm ist der fiirstlich Lichtenstein'sche Palast in 

derStadt, Schenkenstrasse, und derPlan zu dem Lichtenstein'schen Palast 
in der Rossau. Die Ausfilhrung der letzteren grossartig monumentalen Bau

anlage erfolgte in den lahren r697-1708, wenn nicht durch Dominik selbst, 

so doch wahrscheinlich durch einen der Martinelli's. Die Architektur von 

reiner Einfachheit ist cine den romischen Paliisten der Spatrenaissance ver

wandte: Gewaltige, wenig gegliederte Massen, kraftvolle Gliederungen und 

wenig Ornamentik der Fa\aden. Eine Pilasterordnung vereinigt die beiden 

Obergeschosse. Der Mittelbau, wenig vorspringend, ist et'.vas hoher gefiihrt. 

1m Erdgeschoss geq uaderte Lisenen und die Wandflachen in Mortelputz 

(Fig. 222). Das Erdgeschoss enthalt meist nur weite Hallen, dagegen befinden 

sich im Hauptgeschoss, der sehr grosse Empfangssaal und eine Reihe Zimmer, 

letztere allerdings ohne Abwechselung in der Grundrissform. Die Ausstattung 

der Zimmer ist spater verandert, nur die reizvollen Stuckaturen der Decken, 

meist mit figiirlichen Darstellungen mythologischen Inhalts, von ungewohn

licher Schonheit geschmlickt und im Spiegel die Gemalde, sind erhalten. 1m 
EllB II. II 
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gewolbten Hauptsaal, Fresken von Pozzo, die Apotheose des Herkules dar

stellend. Die seehs grossen Zimmer des Erdgesehosscs sind gewolbt und al 

fresco mit perspektivischen Seheinarchitekturen bemalt. In den Kapitalen des 

Aeusseren macht sich cin phantastiseher Zug bemerkbar, der eine Umlinderung 

Fig. 222. Trcppcnhall~ yom Lichtenstein'schen Palast an del' Rossau zu \Vicn (n. Niemann). 

des Stils andentet (Qu. Niemann, Barockpahiste etc.). Jetzt befindet sich im Palaste 

die furstliehe Gemaldegallerie. Von Uberrasehender Wirkung war, die am 

Absehlusse des italienisehen Gartens des Lichtenstein'sehen Palastes erbante, 

jetzt abgetragene Gloriette, mit der berUhmten, wahrhaft malerischen Marmor

treppe. Ein Entwurf hierzu, zwei Pavillons dureh einen offenen Bogen 

verbunden, und die Treppenanlage urn ein Bassin mit Fontanen zeigend, 
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ist auch in den EntwUrfen 1. B. Fischer's von Erlach enthalten (Qu. 
Essai. etc.). 

10hanl1 Lucas Hildebrand (t 1755), in der Hauptsache ebel1t~llls vom 

borrominesken Stile abhlingig, zeichnet sich durch eine leichtere Anmuth 

aus, welche bereits den Uebergang zum Roccoco einleitet. Das fUrstlich 

Lichtenstein'sche Majoratshaus zu Wien in der Bankstrasse, 1694 fUr 

FUrst Andreas von Lichtenstein durch Hildebrand erbaut, zeigt eine sehr gross

artige Anlage. Der nach drei Seiten freistehende, zwei Stockwerk hohe Palast 
hat starke reich gegliederte Ge

simse, und Uber dem Hauptge

sims noch ein Halbstock. Das 

Hauptportal mit imposantem Sau

lenportikus und Figuren ausge

stattet. Die innere Einrichtung ist 

spater. In den lahren 1693- 1724, 

das Belvedere in Wien, fUr den 

Prinzen Eugenius, durch Hilde

brand erbaut. Die innere Aus

schmUckung hat Claudius Lefort 

du Plessis kaiserlicher Rath und 

oberster Schiffsamtslieutenant be

sorgt. Zunachst, am Rennwege, 

das sogenannte «untereBelvedere»: 

Eine im Halbkreis angelegte Ein

fahrt, umgeben von einsWckigen 

Nebenballten, welche den Eingang 

in einen Hofbildet.- Seit 1806 wurde 

hier die berUhmteAmbraserSamm-

lung llntergebracht. - Weiterhin 

Fig. 223 ' Ansicht yom Kinsky'schen Palast in \Vien 
(n. Niemann). 

erhebt sich der terrassenfOrmige Garten gegen das im oberen Belvedere belegene 

Schloss, welches aus einem langlichen Viereck besteht, mit einem Aufbau in 

der Mitte und vier kuppelartig abgeschlossenen ThUrmen an den Ecken. -

Hier befindet sich die kaiserliche Gemaldegallerie. - Von demselben Archi

tekten der Daun'sche Palast und das ehemals Kinsky'sche Fideikommisshaus auf 

der Freillng. Der, fUr den Feldmarschall Graf Daun, vermuthlich 1709- 1713 

erbaute, spater furstlich Kinsky ' sche Palast, wird dem Stile nach Hildebrand 

mit einiger Sicherheit zugeschrieben. Die Architektur der Fa<;ade ist von male

rischem Reiz und guten Verhaltnissen. Die beiden Hallptgeschosse sind durch 

eine korinthische Pilasterordnung zusammengefasst und die vier Pilaster des 
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Mittelrisalits verjlingen sich hermenartig. Das Erdgeschoss ist in Rustika, das 

Portal sehr reich gestaltet durch freistehende Saulen und Atlanten und mit dem 

Mittelfenster des ersten Stockes zu einem wirkungsvollen Ganzen vereinigt 

(Fig. 223). 1m Inncrn ist eine bedeutende Grossraumigkeit entwickelt, trotz 

des schmalen, langgestreckten, eingeengten Bauplatzes. Die Glanzpunkte des 

Innern bilden; das durch zwei Geschosse gehende Vestibul und die Haupt

stiege im linken FlUgel. Die Gelander der letzteren sind schwungvoll modellin 

und ein schaner Trophaenfries befindet sich unter den Gallerien des Ober

geschosses. Die Decke des Treppenhauses, mit gemalter Architektur, zeigt einen 

Durchblick auf den Himmel und im Raum schwebende, oder auf den Gesimsen 

sitzende Gestalten. Die Stuckornamentik ist Uberall aus freier Hand modellirt. 

Das Palais ist vielfach modernisirt, aber die Stuckdecken mehrerer Zimmer, 

sowie die Deckenfresken im ovalen Empfangssalon sind erhalten (Qu. Niemann, 

Barockpalaste etc.). 

Das alte Schloss Laxenburg ist der Umbau eines theilweise aus dem 

14. lahrhundert stammenden Gebaudes. 1m Jahre 1686 tibernahm Kaiser 

Leopold 1. die Herrschaft Laxenburg und begann 1693 mit dem Bau des neuen 

Schlosses und der Kirche am Markt. - Die Theresianische Ritterakademie in 

Wieden, ursprunglich Sommerresidenz, «die neue Favorita» genannt, unter 

Leopold 1. erbaut, und als das Gebaude wahrend der zweiten TUrkenbelagerung 

sehr gelitten hatte, glanzend wieder hergestellt, dann unter Maria Theresia 

zur Ritterakademie eingerichtet und 1753 und 1797 wesentlich umgestaltet. 

Der grafiich Harrach'sche Palast auf der Freiung ist 1689 aufgcfuhrt. Der Palast 
des FUrsten Lobkowitz, 1687 fUr den Grafen von Dietrichstein erbaut, mit 

viel barockem Detail, aber wirksam in den Gesammtverhaltnissen. 

Sammtliche Kirchen Wiens aus dieser Zeit sind von einheimischen Bau

meistern erbaut, von Mathias Gerl, Franz Raymund, Franz Anton Pilgram, 

Johann Opel u. a., die sammtlich noch streng an den Traditionen des 17. Jahr

hunderts festhielten. Deshalb treten diese Kirchen, mit Ausnahme Lier Fischer'

schen, gegen die schwungvolle Behandlung der Prafanarchitektur zuruck. Be

sonders nUchtern ist gewohnlich die Plananlage dieser Barockkirchen. Erbaut 

sind: 1675 die Ursuliner Nonnenkirche, 1690 die Kirche Unserer lieben Frauen 

bei den Schotten, die letztere hat noch den dreischiffigen Basilikengrundriss 

und ist im Aufbau sehr dUrftig, 1684 die Kirche der barmherzigen BrUder in 

der Leopoldstadt, 1689 die Kirche zu Mariahilf, 1690 die Kirche der Weiss

spanier in der Alservorstadt, und die Kirche zu St. Margareth unter den 

Weissgerbern, 1695 die Kirche der Minoriten in der Aiservorstadt, 1698 die 

Kirche zu Mariatreu in der Josephstadt, mit oblongem Grundriss, radialen 

Kapellenbauten und einer hohen, machtigen Kuppelwolbung, die ThUrme 
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sind erst spater vollendet, 1711 die Elisabethkirche auf der Landstrasse, 1712 

die Pfarrkirche zu Lichtenthal, um 1770 erweitert, 1719 die Kirche der Sale

sianerinnen auf der Landstrasse, 1721 die Kirche zu Maria Trost in St. Ulrich, 

1722 die Kirche des Waisenhauses in der Aiservorstadt. Um 1700 hatte Pran

dauer von St. Polten fUr die Benediktiner-Abtei Molk den Bau einer Kirche 

angefangen, und dieses gelungene Werk scheint fUr Wien eine grosse 

Anregung gegeben zu haben. 

Seit 1720 beginnt auch in Wi en und Prag die Herrschaft des Zopfstils, 

welcher allmalich das Barock verdrangt. 

Die Reihe der Dresdener Prachtbauten wird durch KurfUrst Johann 

Georg V. mit der Errichtung des «Gartenpalais» urn 1680 erofl'net; aber die 

BIUthe des Dresdener Bauwesens unter August dem Stark en (,694-1733), der 

als August II. zum Konig von Polen erwahlt wurde, fallt erst nach dem Auf

schwunge den die Kunst in Preussen, unter Konig Friedrich I. genommen hatte. 

Viele der nachmals unter Friedrich Wilhelm I. von Berlin fortgeschickten 

KUnstler wandten sich daraut nach Dresden und fanden daselbst Beschaftigung; 

erst viel spater zur Zeit Friedrich's des Grossen, im siebenjahrigen Kriege, er

fuhr die Dresdener Kunstthatigkeit eine jahe und nachhaltige Unterbrechung. 

- August der Starke war unter den FUrsten, welche den Hof Ludwig's XIV. 

kopirten, der grossartigste und phantasievollste. Allerdings wurden unter ihm 

und seinen Vorgangern, in Sachsen nicht minder wie anderwarts, die KUnste 

als eine fremde Kolonie eingefUhrt; aber die Dresdener Bauten, unter diesen 

besonders der «Zwinger», erscheinen dennoch als originelle Aeusserungen des 

deutschen klassischen Barockstils, und sind als vollkommener Ausdruck des 

Hoflebens dieser Zeit hochst merkwUrdig. Der Stil des Zwingers zeigt bereits 

dies leichte phantasievolle Barock, welches auch in Deutschland selbststandig 
zu einer Art Roccoco hatte fUhren mlissen, wenn nicht das Aufkommen des 

nUchternen Zopfstils und das Eindringen des franzosischen Roccocos die 

Weiterbildung des Stils unterbrochen hatte. 

Mathaus Daniel Poppelmann, 1662 in Dresden geboren, gestorben 

1736, erhielt 1709, nach der Schla.:ht bei Pultawa, durch Konig August II. 

den Auf trag zum Entwurfe eines grossen Lusthauses fUr den Dresdener Hof. 

Man dachte an die Nachahmung der romischen Thermen, und Poppelmann. 

der sich 17IO in Rom und Neapel aufhielt, war dort mit dem Entwurfe des 

Baues beschaftigt. 17' I war das GrUndungsjahr, und man nannte den Bau 

zuerst die Orangerie, aber als nach dem Tode Kaiser Joseph's I., August der 

Starke, in den Landern des sachsischen Rechts, mit der Reichsverweserschaft 

betraut wurde, steigerte sich die Baulust des Konigs 110ch bedeutend, und der 

Zwinger so Ute nun durch einen Schlossbau nach der Nordseite, bis zum Elb-
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ufer hin, vergrossert werden. Um 17! 5 war Poppelmann wieder zu Studien

zwecken in Paris. Del' Bau hatte mit der Westseite begonnen, und diese ist 
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die reichste und in del' Plandisposition mannichfaltigste, darauf wurde die 

SUdseite erbaut und zuletzt die Ostseite. 1m Jahre 1722 musste der Zwinger-



Fig. 225. Ansicht VOIl der Siidseite des Zwingers (Il . Heltner). 
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Fig. 226. Ansicht yom ostlichcn l'avil1on des Zwingers (Il. Heitner). 
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bau wegen mangelnder Mittel unterbrochen werden; dic Nordseite fehlte noch 

ganzlich. Spater ist dcr Raum durch den Semper'schen Museumsbau ausgcfUllt. 

Der Z\yingcrbau, soweit derselbe zur AusfUhrung gekommen, ist nur der Vor

hof cines Palastes; abcr eins der originellsten und sicher cins der malerischsten 

Bauwcrke Deutschlands. Der Grundriss ist Idar und einfach, und erinnert 

etwas an das franzosischc Pavillonsystem (Fig. 224). Der Aufriss ist ebcnt~llis 

im Grundgedankcn einfach; cs sind im Hauptmotiv Bogenstellungen, mit ein

gespannten Pilastern, durch eine Plattform mit Balustradenbekronung abge

schlosscn (Fig. 225). Dagegen sind das Hauptportal an der SUdseite, sowie 

die beidcn polygonalcn Mittclpavillons an der West- und Ostseite, die am 

meisten charakteristischcn Theile der Architektur, von cinem Uberquellen

den Reichthum; alles geht auf das Schlanke, Leichte, Anmuthigheitcre mit 

einer \vahren Verschwendung der figUrlichcn Skulpturcn (Fig. 226). Das Erd

gcschoss beginm mit Satyrhcrmen, darUber folgen vielfach gebrochene und 

gekuppelte Pilaster, und den Abschluss bildet eine, mit dem Mansardendach 

zu einem Ganzcn verwcbte, unendlich gebrochene Dachlinie. Das Detail ist 

ganz vortrefHich und gut stu dirt. Die Hauptraume des Innern bilden die 

Obers1ile der sechs Pavillons. Nur em cinziger diescr SaIc hat sich in der 

Pracht seiner Inncndekoration, die im strcngcren Barockstile gcbildet ist als 

das Acusserc, erhalten. In einem umercn Grottensaale bcfanden sich Wasser

kUnste (Qu. H. Hettner, der Zwinger ctc., Lcipzig 1874). Ein anderes Werk 

Plippclmann's ist der, fUr August I. um 1720 begonnene Umbau des Schlosses 

Moritzburg bei Drcsden. Dic grossartige Terrassenanlage zeigt bedeutende 

Vcrwandtschaft mit dem Zwingerbau (Qu. Adam in Dresden. Aufnahmen). 

Von 1727-173' bewirktc Poppelmann dic Verbreiterung der Dresdener 

ElbbrUcke. 

In Munchen tritt, 111 der Rcgierungszeit dcs KurfUrsten Max Emanuel 

( ,679- 1 726), das italienische Barock, in der Weisc des Bcrnini und Borromini 

in den Vordergrund. Zunachst herrschte zwar noch der Stil Maderna's und des 

Theatinermonchs Franc. Grimaldi, \Vie an dem bereits 1663 begonnenen, aber 

erst jetzt vollendeten Lustschlosse Nymphenburg zu bemerken. Auch der, 1684 

aus Italien berufene Architekt Zuccali, tritt bei den Schleissheimcr Schloss

bauten noch ganz in die Fussstapfen des frUheren BarcHa, und das zuerst in 

Angrifl genommene «Luftheim» zeigt noch keineswegs den Berninischen Sti!. 

Dasselbe ist jedenfalls ganz von Z u cc ali, und auch am Hauptbau zu Schleissheim 

dUrftc der Anthcil E. Effner's, der seit 1694 als Oberbaumeister erscheint, 

ziemlich gcring sein und sich mehr auf die Bauflihrung bcziehen. Der Ent

wurf der schonen Treppe, welche erst untcr Konig Ludwig zur AusfUhrung 

gekommcn ist, gehort Zuccali an; nach einer Notiz ist der Entwurfvon 1742.--
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Die Italiener allein vertraten damals in Miinchen das kiinstlerische Element, 

denn als man bei dem Bau des Erziehungshauses der englischen Fraulein, 

1690- I 694 durch Graf Wahl, schlechte Erfahrungen gemacht hatte, iiberliess 

man den Italienern auch die gewohnlichen Gebaude. - G. A. Visardi, der 

Fig. 227. Wohnhaus-Portal in Miinchen von den Gcbr. Asam. 

spatere Hofarchitekt, bringt den voll entwickelten Barockstil des Borromini 

mit, und bant in dieser Art 1711-1718 die Dreifaltigkeitskirche und das 

Karmeliterkloster in Miinchen. Der Biirgerkongregationssaal der Jesuiten, 

gleichzeitig von demselben Architekten erbaut, musste als Pendant des schon 

1578 erbauten lateinischen Kongregationshauses, entsprechend den alteren 

Formen gehalten werden. Ebenfalls von Visardi mit bedeutendem Dekorations

aufwand im Innern, die Hieronymitenkirche am Lechel mit Kloster 
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1727-1737, im borrominesken Barock, wie sich dies besonders an der Fa~ade 

ausspricht. Das Innere hat einen Kuppelbau auf vier reich pilastrirten 

Pfeilern, zwischen welche sich kurze Kreuzschenkel mit Tonnengewolben 

spannen; der cine Kreuzschenkel erweitert sich zur Altarabside. Die Stucka

turen des Innern sind bereits im Roccocostile gehalten. Nach der RUckkehr 

des Kurfursten Max Emanuel vollzieht sich der Uebergang zum Franzosischen; 

die Pavillons des Nymphenburger Gartens, die Pagodenburg von 1716 und die 

Badenburg 1718, tragen bereits den Charakter des Uebergangs zum Roccoco; 

ebenso die Bauten und dekorativen Leistungen der G e b r U de r A sam in 

Munchen (Fig. 227). 

Die geistlichen Hafe im Westen Deutschlands waren schon im letzten 

Viertel des 17. Jahrhunderts ganz franzosirt, hier bauten meist Franzosen in 

der trockensten Nachahmung des Jules Hardouin Mansart. 

In ZUrich wird 1694 das Rathhaus im Barockstil erbaut, in Baden 1697 

das aIte Schloss wieder hergestellt, in Mainz 1678 das erzbischafiiche Schloss 

vollendet. 

Schloss Ludwigsburg bei Stuttgart, von imponirender Ausdehnung 

und grosser Prachtentwickelung, 1704 unter Herzog Eberhard Ludwig, als 

Jagd- und Lustschloss durch den Hauptmann N ette begonnen, spater «Lud

wigsburg» genannt. Die Flligelgeb~iude durch Paolo Retti nach dem Tode 

Nette's (1714) ausgefUhrt. 1m Jahre 1715 die FUrstengruft, noch nach Nette's 

Entwurf, von Donato Guiseppe Frisoni begonnen und 1732 eingeweiht. Die 

innere AusfUhrung erfolgte im Roccocostile, oder noch spater am Ende des 

18. Jahrhunderts im Uebergange zur Neuklassik. Das SchlOsschen Favorite bei 

Stuttgart, ebenfalls durch Nette begonnen und durch Paolo Retti vollendet. 

Der Stil der lesuitenkirche in DUsseldorf, um 1700, steht dem Ba

rock des Salzburger Doms am nachsten; hier erscheint noch einmal der 

Gipfelpunkt, einer diesem Stile eigenthlimlichen, gltinzenden Stuckdekoration. 

In Kassel unter Landgraf Karl erfolgte 1701 die Errichtung des Orangerie

schlosses und des Marmorbades in der Au; spater wurde eben falls in der Au der 

sogenannte Klichenpavillon erbaut. 1715 die Wasserklinste auf Wilhelmshohe 

hinter Schloss Weissenstein angelegt. Der Italiener Giovanni Francesco 

Guernerini Iieferte den ganzen Plan und den aus Kupfer getriebenen far

nesischen Herkules. 

Der Galleriesaal in Herrenhausen bei Hannover, 1692 unter KurfUrst 

Ernst August erbaut, mit Fresken vom Italiener Tommaso geschmlickt. - In 

Gotha wird die Kirche des Friedensteins, unter Friedrich IL, 16~)7 neu aufge

fuhrt. Daselbst, 1710 das Waisenhaus und die zugeborige Kirche, 1715 die 

Kirche am Siechhofe, 1717 das Hospitalgebaude, in demselben Jahre das soge-
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nannte altere Rathhaus am Jacobsplatz wieder aufgebaut, auch del' Bau des 

Friedrichsthals fallt in dieselbc Zeit. - Das Meiningcr Schloss von Ro

mano Alessandro Russini crbaut. Von demselben Architekten, der dritte 

Anbau dcr Abtei zu Gandcrsheim untcr del' Regierung del' Eiisabeth Emcstina 

von Sachsen. Hier ist der Kaisersaal durch malerische AusschmUckung be

merkenswerth. - 1m Regensbur

gel' Dom, um 1697, die spatcrwiedcr 

beseitigtc Vicfllngskuppel, mit rei

chcn Stuckaturcn von Riva und 

Carlone. - In Salzburg, ausser den 

schon genannten dem Fischer von 

Erlach zugeschriebenen Bauten, 

das Schloss Hellbrunn und dic 

Klostergebaude zu Maria-Schein 

und St. Pctcr. 

Von derGestaltung del' Wohn

haus-Fa<;adcn in dicscr Zeit sind 

noch vielfach charaktcristische Bei

spicle erhaltcn. Hervorragcnd sind 

cine Anzahl Fa<;aden, am Breiten 

'vV cge in Magdeburg, nus dem Bc

ginn des 18. Jahrhunderts stam

mend und vcrmuthlieb. von Italic

nem cntworfcn. FUr die Einfas

sungen, Gliedefllngen und Skulp

wren ist Sandstein vcrwendet und 

Mortelputz fUr dic Flachen. 1m 

Ganzcn ergicbt sich hicr cinc 

eigenthUmliche Form dcs deut-

Fig.2,Q Wohnhansfa,ade am Breitcnwege in Magdeburg. schen Wohnhauses, das in dcr 
Hauptsache immer noch die Fas

sung des nordischen Barockstils bewahrt hat (Fig. 228). Kein abschliessendcs 

Hauptgesims, sondern ein Uebergang dcr Fa<;ade in das steile, durch Aufbauten 

und Schornsteine belebte Dach. Die Fa<;adenHachen zeigen ein leichtes Vor

und Zuruckweichen als hauptsachlichc Gliedefllng, und sind durchaus zu ciner 

Einheit komponirt, von der kein Theil beliebig abzutrennen ist. Das Portal 

wird kraftig und cinladcnd behandclt und oft mit Figuren geschmUekt. Die 

[reie, auf perspektivische Wirkung berechnete Gestaltung des Figurliehcn bildet 

einen weiteren Vorzug dieser von eeht kUnstlerisehem Geiste belcbtcn Fa<;aden. 
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Leider baben diesdben, besonders in den letzten Jabrzdlllten, vidfach cbanll<

terlosen Nellbauten weichl:n mUssen. 

b) Skulptur. 

FUr die Plastik dieser Epoche ist gam aUgeml:in, auch in Deutschland, 

der Stil Bernini's massgebend. Charakteristisch fUr die entstehenden Skulptur

werke sind die momentanen AttitUden, die unruhige Bewegung, und der oft 

vorkommende Ausdruck bacchantischen MuthwiUens. Man glaubt indess die 

Griechen weit hinter sich zu haben und TIndet in den Werken Bernini's ein 

Feuer, ein Leben, cine Wahrheit des Fleisches, wie man es nicht in der 

Antike entdecken kann, unci bewundert an densclben ein graziases, lebhaftes, 

malerisches Wesen, welches Bernini dem Correggio und Parmeggiano ab

gclernt haben solI. Der Unterschied des Nationalgeschmacks war fast beseitigt. 

Das Kunstschatfen llieser neuen, gewissermasscn intcrnationalen Schule hattl: 

sich gcgen aIle Eintiussc, sowohl dcr Natur, wic der Antike abgeschlosscn, 

sdb£t dic Individualitat der KUnstler, und schliesslich sogar der Untcrschied 

des Talents wurdcn verwischt. 

Um so haher sind die Leistllngen dcs grosscn Andrcas SchlUter (1662 

bis 1714) zu schatzcn, dcr zwar dersclben Schulc angchart, aber durch dic 

Mchrzahl sciner W crke weit Uber aUe seine Zeitgenosscn emporragt. Scit 16c)2 

als Hofbildhauer nach Berlin in dic Dicnstc KurfLirst Friedrich's III. berufcn, 

fertigtc er als sichere erste Arbcit die Dcck c im Marmorsaale dcs Pots

damer Stadtschlosses, mit den schoncn Kindergruppcn in Stuck. Seine 

nuchsten Arbeitcn, die Helme am Aeussern und die Masken im Hofc dcs 

Bcrlincr Zeughauscs, machtcn ihn schnell berUhmt. Dic letztercn 

sofort 1695 von B. Rodc in Kupfcr gcstochen, bringcn die Kopfe sterbcndcr 

Krieger mit ausscrordentlichcr Kraft und Lebendigkcit zur Darstellung und 

verzieren die Schlussstcine der untercn Bogcnfcnstcr. W citere Arbciten 

SchlUter's am Zeughause folgten 1697; so das mittlcre Gicbelfeld, Mars, 

auf Trophaen ruhend, von gefcsselten Sklaven umgebcn; dann die schonen 

Fig urengru p pen z u b cidcn S ei ten des Gic b els, rechts Mars mit gc

fessclten Sklaven, links Mincrva, umgeben von Kriegsgcrath, Kricgern und 

Wallen. Von den vielen Trophacngruppen dcr Balustradc sind cinc Anzahl 

Cbel1t~ll1s von SchlUtcr erfundcn. Ueberhaupt ist anzunchmcn, dass SchlUtcr, 

vicll<:icht mehr als de Bodt, d~r Nachfolger N ering's, die V cranlassung zur Ab·· 

1indcrung der von letztcrem projcktirtcn Attika in cine Balustradc mit Trophiicn 

und Statuen gcgebcn hat, also in Wirklichkeit der geistigc Urhcber des 
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fUr das Gcbaude hauptslichlich charaktcristischen Trophaenkranzes gcwesen 

ist. FUr seincn 1693 begollI1CnCn Schlossbau in Lietzow, spater Char

lottcnburg genannt, fertigw SchlUtcr vcrschiedcne tigUrlicb dckorati ve Werke . 

. 1m chemaligen Audienzzimmcr die lebensgrossen Basrclieftiguren der KUnste 

in Stuck; im blaucn Sa ale, fUr den Kamin, scchs Kinder unter einem vcrgol

detcn Baldachinc, Uber den ThUren zwci vcrgoldete Basrcliefs, ebcnfalls in 

Stuck; im anstosscnden Zimmcr die Stuckaturcn der Dcckc und zwei vcrgol

dete Basrelicfs. Das Deckenbild, Flora vom Zephir gekront und der Kamin 

mit zwei Kindcrtigurcn sind nach seinen Angabcn gearbcitet. 1m Speiscsaal 

von ihm, ubcr dcm Kamin ein schoncs Basrclict~ Flora mit Zcphir darstellend, 

Uber dcr Haupttrcppe die Stuckaturcn dcs Plafonds, und in der Porzellan

Gallerie die BUstc dcs Kur!ursten in karrarischem Marmor. 1m Jahrc 1697 

modellirt SchlUter die Statuc Fricdrich's IlL, fUr dcn Zeughaushof bestimmt. 

Dieselbe wird von Jacobi in Bronzc gegossen; abcr erst viel spater unter 

Konig Fricdrich Wilhelm III. vor dem Schlosse in Konigsberg aufgcstellt. In 

dcmsclben Jahre hatte SchlUter angct~U1gcn, Skizzcn zu ciner Rciterstatue des 

grossen KurfLirstcn, fUr die lange Bruckc in Bcrlin bestimmt, zu entwerfen, 

und musstc im Vcrfolg dicscr Arbeit um 1699 dcn Zcughausbau aufgcbcn. 

Das Denkmal des grossen KurfLirstcn ist aber auch scin Hauptwerk ge

worden; es genUgt aHcin, um ihn unstcrblich zu machcn. Durch die historische 

Wahrheit der Portrattigur, obgleich dieselbc im romischcn KostUm aufgcfasst 

ist; durch die gelungeneDarstellung des Pferdes, cndlich durch den ausserstgluck

lichen Gesammtkontur dcs Denkmals, im Verein mit dem reichcl1 Posta mente 

aus wcissem Marmor, an des sen Ecken vier in Bronze gegosscne Sklaven sitzcn, 

und welchcs ausserdem mit Bronzereliefs an den Seitcn und Bronzcvcrzierungen 

an den Ecken geschmUckt ist, gehort dassdbe zu den bestcn RciterdenkmLilcrn 

Europas, und in dic echte Nachfolgc. des Altmcisters Michclangdo (Fig. 22C)). 

Bei der Aus!uhrung der grossen Modelle zu den Sklaven nahm SchlLiter scine 

SchUler, Baker, Bruckncr, Henzi und Nahl zu Hulfe, aber cr Uberarbeitetc diese 

Figuren und das Reiterstandbild selbst ist ganz seine eigenc Arbcit. 1m Jahre 

1700 erfolgtcderGuss des Denkmals durch Jacobi. - Auch fUr seincn, scit 1700 

begonnenen Berliner Schlossbau hat SchlUter selbst eine Reihe glunzcnder 

dekorativcr Skulpturen gescha!fen. 1m Rittersaale, ubcr den ThUren, die vier 

Erdthcile . eigenhandig von ihm in Stuck modellirt, und in den Ecken die vier 

Jahreszciten nachsciner Angabe, von Sapovius, seinem frUheren Lehrer. Die 

Figuren Jupiters und der Titanen, im Treppcnhause des Schlosscs, hat Simo

netti nach SchlUter's Skizzcn in Stuck ausgcfUhrt. Wiedcr von ihm selbst 

sind, die Basreliefs uber den ThUrcn des Pfcilersaales des dritten Geschosses, im 

gelben Damastzimmer eill Basrelicf Uber dcm Kamin, im Spiclzimmer desselben 
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Geschosses zwei weibliche Genicn mit einem Schilde, und noch vieles andere. 

In der Bildergallerie zwei grosse Reliefs: das erste Konig Friedrich 1. auf dem 

Throne, umgeben von allegorischen Gestalten, das zweite die Darstellung der 

Kronung, ebenf~llls mit AUegorien. An dcnGesimscn des Saales sind nochmals die 

vicr Erdtheile dargestcllt, ubcr dcn Fcnslern allegorische Figuren und Kindcr

gruppen, und an der Decke schone gefiUgeltc Genien. - In diesc Zcit faUt das 

Dcnkmal fUr den Hofgoldschmied Daniel Man nli ch (t 1700)inder Maricn

kapcllc an der Nicolaikirche zu Berlin; ganz im nachberninischen Stilc erfundcn. 

Neben einer kolossalen Urnc steht die Gestalt der Verwesung, die ein schreiendes 

Kind an sich rcisst, an der anderen Seite der Genius des Lebcns, in bangem 

Entsetzen. Urn 1703 arbeitete SchlUter die marmorne Kanzel fUr die 

Marienkirche in Berlin und schnitt den einen Pfeiler der Kirchc ab, urn 

den Aufgang zur Trcppc daruntcr anzubringen. Die Komposition des Werkes 

crhebt sich nicht ubcr den Stil der Zeit. - 1m Jahrc 1703 wurdc die Heiter

statuc des grossen Kurfursten aufgestellt, aber der Giesser Jacobi hatte den 

Hauptruhm davon; er liess sein Bildniss in Kupfcr stech en und daneben die 

Heiterstatuc abbilden, Schluter \vurde gar nicht erwahnt, denn sein Ruhm 

ting bcreits an durch die Foigen der Munzthurm - Katastrophe verdunkclt zu 

werden. Wie weit dies Vergcssen Schluter's endlich ging, kann man daraus 

abnehmen, dass nicht einmal ein Bildniss des grossen Meisters crhalten ist, und 

dass auch noch im 19. Jahrhundert das Brockhaus'schc Konversationslexikon 

nicht einmal seinen Namen nanntc. - Schlutcr blieb zwar, nach dem 1705 

wirklich crfolgten Abbruch des MUnzthurmcs und nach Verlust seiner Stellung 

als Schlossbaudirektor, noch Hofbildhauer; aber er war schwermuthig geworden 

und hattc den grossten Thcil seincr Schaflenskraft eingebUsst. Warc er cin 

Italiener vom Schlage Cellini's gewcsen, cr hatte seine Sachc vermuthlich 
anders zu Ende gefuhrt. - Urn 1708 arbcitete SchlUter dcn Sarkophag fUr den 

Prinzen Friedrich Ludwig, ersten Sohn des nachmaligcn Konigs Friedrich 

Wilhelm. Dcr Sarg, aus Blei gcgossen und vergoldet, mit dcr Figur des halbjahri

gcn Kindes, aber mehr als lebensgross gebildet, auf einem Kisscn sitzend, betindet 

sich in der Gruft unter dem Dom. Nach dieser Zeit war Schluter mit den 

Sandsteintigurcn fUr die Balustrade des Schlosses beschaftigt, abcr der KUnstler 

wurde jetzt, wie seine Arbeitcn, mit Nachlassigkeit bchandelt; die fertigen Figuren 

wurden nicht cinmal aufgcstellt. Sechs derselben, Mcrkur, Juno, Bacchus, 

Flora, Leda und V cnus standen zuletzt im frUheren Ephraim'schen Garten am 

Schitlbauerdamm, und sind spater verschwundcn. In dem von ihm erbauten 

von Kameke'schcn Gartcnhause kam SchlUter 1712 noch einmal aufscinen 

Licblingsstoff, die vier W clttheilc, zurUck, und bildete dieselben als Haut

relicfs, in dreiviertel Lebcnsgrosse, im Mittelsalon in Gyps, und zwar in der 
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aIten Vortrefflichkeit. An den Wanden dcsselben Salons befanden sich von 

ihm noch vier kleinere, allcgorischc Basreliefs, die jetzt verschwunden sind. 

1m Jahre 1713 starb Konig Friedrich I. und sein Nachfolger Friedrich Wil

helm I. ertheilte SchlUter noch den Auf trag, die Sarkophage fUr den Konig 

und die Konigin Charlotte zu modelliren. Dieselben sind reich mit Figuren 

geschmUckt, yon Jacobi in Zinn gegossen und vollendet; sie stehen jetzt in 

der Domkirche. Dann wurde SchlUter's Gehalt gcstrichen, und er musste sich 

17 13 nach St. Petersburg wenden, urn einen Vnterhalt zu gewinnen, kam aber 

nicht mehr zu einem Wirken, denn 1714 creilte den erst zweiundfUnfzig

jahrigen, vom Schicksal gebrochencnMann der Tod.-SchIUter war auchLehrer 

an der 1694 gegrUndeten Berliner Akadcmie der KUnste, indess ist zu ver

muthen, dass ihm seine kolossalen AusfUhrungen, als Architekt und Bildhauer, 

nicht viel Zeit zum Lehren Ubrig liessen; wenigstens hat er als Bildhauer 

keine namhaften SchUler hinterlassen. 

Der grosse KurfUrst hatte bereits verschiedene Bildhauer nach Berlin 

berufen; und 11lIter diesen Vorgangern SchlUter's sind Doch einige zu nennen. 

Michel Dabeler arbeitet urn 1674, vermuthlich sind die Reliefs am Marstall

gebaude von ihm, ebenso einige Decken in dem Theile des Berliner Schlosses 

an der Spreeseite. Bart hoi 0 m a usE age r s aus Amsterdam arbeitete dort 

1662 vier Putten auf Bestellung des grossen KurfUrsten. Auch die spater 

im weissen Saale des Schlosses aufgestellten elf Marmorstatuen der KurfUrsten 

sind von ihm. 1687 kam Eagers nach Berlin und fertigte die Statue des Kur

fiIrsten Friedrich III., nebst den Statuen des Julius Caesar, Konstantin des Grossen 
und Kaiser Rudolph's, welche sammtlich spater im weissen Saale Platz fanden. 

Carl Philipp Dieussart, Johann van der Ley, und Jeremias SUssmer werden 

noch in dieser Zeit als Hofbildhauer in Berlin genannt. 

Ein Zeitgenosse SchlUter's ist Georg Friedrich Weihenmeyer aus 

VIm, (t 1715); er kam 1690 nach Berlin und hat die liegenden Figuren der 

Seegotter und Najaden an den Bogen der langen BrUcke gefertigt; dieselben 

sind jetzt ruinirt. Spater hatteW eihenmeycr, nach SchlUter's Modellen, vicles 

gearbeitet und Ubernahm seit 1696 dessen Lehrerstelle an der Akademie der 

KUnste. - David Sapovius aus Danzig, SchlUter's frUherer Lehrer, wurde von 

ihm nach Berlin berufen und am Schlossbau beschaftigt. - Der bedeutendste 

Zeitgenosse SchlUter's in Berlin, der Franzose Guillaume Hulot, hat am 

Zeughause in Berlin verschiedenes geleistet. Von ihm ist das Bronzebrustbild 

in Relief Friedrich's I., Uber dem Portal, 1706 von Jacobi in Bronze gegossen; 

dann die vier allegorischen Figuren an beiden Seiten des Hauptportals in 

Sandstein, die Rechenkunst, die Geometric, die Mechanik und die Feuerwerks

kunst darstellend; und wohl auch cine Anzahl dcr Trophaengruppen auf def 
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Balustrade. Hulot ging 1720 nach Frankreich zurUck und arbeitete noch 

vorhandene Marmorvascn fUr dcn Garten in Versailles. - Renatus Char

pentier (1677-1723), geb. zu Cuillc in Anjou, kam mit de Bodt nach 

Berlin und hat verschiedene Gebaude dieses Architekten mit Bildhauer

arbeiten verziert; so das Portal des Potsdamer Schlosses nach der Stadtseite. 

Vielleicht ist auch einiges am Berlincr Zeughause von ihm. Charpentier ging 

nach Paris zurUck, und fand, durch dic Figur eines Meleager, Aufnahme in 

die dortige Akademie. Johann Simonetti, 1652 zu Roveredo in GraubUndten 

geboren, stirbt 1716 in Berlin, Baumeister, Bildhauer und besonders Stuckator, 

wurde zuerst nach Prag berufen, zur Dekoration des Czernin'schen Palastes, 

und kam dann nach Berlin. Von ihm, 1694 die Stuckaturen im Schloss 

Oranicnburg unter Nering, im Dom zu Breslau ein Bischofsgrabmal, und 

vieles im Berliner Schlosse; hauptsachlich die Figuren Jupiters und der Titanen 

in Stuck an cler Dccke des grossen Trcppenhauses nach SchlUter'schen Skizzen. 

- Johann Christoph Dobel hat die Kanzel der Parochialkirche in Berlin 

gearbeitet, fing auch den Altar in der Parochialkirche an, starb aber 1713 vor 

Vollendung desselben. - Karl King, Englander, arbeitet im Berliner und 

Oranienburger Schlosse. In der getafelten Gallerie des alten FIUgels im 

Charlottenburger Schlosse sind schone Frucht- und Blumengehange von 

seiner Arbeit. 

Die GehUlfen und eigentlichen SchUler SchlUter's haben es zu keinen 

namhaften selbststandigen Leistungen gebracht. Johann Conrad Koch hatte 

unter Friedrich Wilhelm I. vier Sklaven zu der SchlUter'schenFigur Friedrich's I. 

modellirt, die von Meyer in Erz gegosscn wurden, aber klaglich ausfielen und 

deshalb niemals aufgestellt wurden. Von demselben, 1720 eine marmorne 

Kanzel in der Petrikirche, bei dem Brande 1730 zersWrt, und die marmorne 
Kanzel in der Garnisonkirche zu Potsdam, nach Fcldmann's Zeichnung. 

Peter Baker, Johann Georg Glume aus Wanzleben, Henzi, Gottlieb Herfort, 

Nahl und Heinrich Rode ,haben sammtlich nach SchlUter'schen Modellen 

gearbeitet. Alfanz aus Wien hat die beiden Lowcn Uber der GitterthUr des 

graflich Sacken'schcn Palais in der Wilhelmstrasse, ebenfalls die dort befind

lichen Vasen und den Engel ubcr dcr Apotheke, an der Dreifaltigkeitskirche 

in Berlin, geliefert. 

In Dresden hattc die nachberninische, gewissermassen internationale Bild

haucrschule sehr zahlreiche W crke hintcrlasscn; allein im grossen Garten 

bet~lI1den sich an 100 Marmorwerke von Italicnern, Franzosen und Deutschcn, 

und ebenso zahlreiche Sandstcinfiguren; Satyren und Centauren standen am 

Thor und auf den Rampen dcs 1680 errichteten Gartenpalais. - Balthasar 

Permoser, geboren zu Kammerau in der Pfalz (1650-1732), erhebt sich aus 
E liE 11. 12 
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der Schaar der damals ganz ohne Eigenart schaffenden KUnstler durch em 

bedeutendes Talent. Permoser lernte in Salzburg, war dann '4 Jahre in 

Italien und kam 1704 nach Berlin. Er arbeitete fUr den Konig, einen pfeil

scharfenden Cupido, dann einen jugendlichen Herkules, der die Schlange zer

drlickt, und schliesslich eine Gruppe «Adam und Eva», ebenfalls in Marmor. 

Permoser ging 17 IO nach Dresden, lieferte hier den Saturn an der BrUcke, dann 

die schone Kanzcl in der Hofkirche, mit den damals unvermeidlichen Walken 

und Cherubims. Auf dem Friedrichstadter Kirchhof befindet sich sein be

rlihmtes, von ihm selbst verfertigtes Grabdenkmal. Ausserdem von ihm im 

grlinen Gewolbe eine Anzahl vortrefflicher Elfenbeinschnitzwerke: Herkules 

und Omphale mit Cupido, ein schlafendes Kind nach einem in Rom befind

lichen Originale Fiammingo's, Amor bogenschnitzend nach Correggio, und 

Jupiter auf dem Adler reitend nach einer Kamee. - Paul Herrmann und Paul 

Egel folgten Permoser in seiner Kunstweise. 

In Wien wird die Dreifaltigkeitssaule am Graben im Jahre ,679 errichtet 

nach einem Entwurfe des Architekten Ottavio Burnaccini, ausgcfUhrt von 

Fischer von Erlach. Das Figtirliche von Frtihwirth, Strudl, RauchmUller u. a. 

- Das Grabmal des Grafen Mikrowiz in St. Jacob zu Prag um 17'4, von 

Fischer von Erlach in der schlimmsten malerischen Manier der Zeit entworfen, 

zeigt einen Sarkophag mit einer abgebrochenen Pyramide dahinter. Auf dem 

Sarkophag, die Figur des Verstorbenen, vom Glauben unterstUtzt, zur Seite 

der Tod, ais Sensenmann und eine trauernde Clio. Ein schwebender Genius 

des Ruhms zeigt auf die Inschrift der Pyramide. - Die Reliefs an den Saulen 

der Karl-Borromauskirche zu Wien, Geschichten aus dem Leben des Heiligen, 

sind von Christoph Mader. An der Fa<;ade der deutschen Kongregation 

in Mtinchen, cine Madonna von Ableitner. Das Relief des englischel1 Grusses 

am Hauptaltar von Greif und A. Feistenberger herrUhrend. 

Das Meiste der plastischen Werke dieser Zeit in Deutschland erhebt 

sich nicht Uber eine handwerksmassige Mittelmassigkeit. In Koln gehort 

Johann Lenz zu den Wenigen, die sich von der gleichgUltigen Masse ab

heben. Seine Figur der schiummernden heiligen Ursula vom Jahre 1685, auf 

dem Grab derselben, in S. Ursula zu Koln, zeichnet sich durch einen edlen 

weich en Naturalismus und den Ausdruck schaner Empfindung aus. 

c) Malerei. 

Die Historienmalerei bildete den ausgelebtesten Zweig der damaligen Ma

lerei; aber sie hatte herkommlich die Dekoration der SchlOsser und Kirchen zu 

besorgen; und gerade in dieser Zeit entstanden viele prachtvoll ausgestattete 
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Schlossbauten. Wie die Bildhauer, so waren auch die Historienmaler damals 

international, ohne einen Hauch von unterscheidender Eigenheit, wie derselbe 

in der Architektur immer noch machtig hervorbrach. Die Gotter und Heiligen 

der Maler sind jetzt nur noch akademische Schemen, oder Reminiszenzen 

aus den Werken alterer Meister. 

Der erste Maler dieser Zeit 111 Dresden, Louis Silvestre (1675 - 1760), 

war ein SchUler Lebrun's, in Paris geboren und durch Le Plat an den kur

sachsischen Hof gekommen. In dem Plafondbilde des mathematischen Saals 

im Zwinger, 1717 und 1723 gemalt, die Erhebung der Psyche zum Olymp 

darstellend, bricht wirklich wieder ein Schimmer der Farnesina hervor. Das 

blUhende Kolorit, die jugendlich vollen Formen, dieser auf Wolken gruppirten, 

grossen Kinder, alles das stimmt ganz gut zu dem beabsichtigten Eindruck 

triiumerisch sinnlichen Behagens. Spater wollte Silvestre nur noch Portrats 

malen; von ihm, das Portrat Friedrich August's H., und das Friedrich 

August's HI. im grUnen Gewolbe zu Dresden. Sein letztes Bild, ein heiliges 

Abendmahl, sanclte Silvestre 1752 aus Paris nach Dresden. Andere Gemalde 

im Zwinger sind vom Italiener Pellegrini ausgcfUhrt. 

Unter dem Grossen Kurfursten waren in Berlin meist Franzosen und 

Hollander thatig .. Gedeon Romandon kam 1675 nach Berlin und wurde nach 

Italien geschickt um in Modena die Bilder Correggio's zu kopiren. Friedrich 

van Roye, Blumen- und FrUchtemaler aus Haarlem, 1669 nach Berlin berufen, 

war an der Dekoration des Schlosses in Potsdam thatig. Ausserdem noch, 

Friedrich de Coussy, ein Mohr aus Guinea, Adam de Clerck, Nuglisch und 

Pribusch, sammtlich eben falls in den SchlOss ern beschaftigt. 

Unter KurfUrst Friedrich III. war Mathias Terwesten (1649 - 171 I), 

zusammen mit SchlUter, hauptsachlich an der Einrichtung der neuen Akademie 

der KUnste 1694 betheiligt. Terwesten, ein SchUler Wieling's in Holland, ging 

spater nach Italien, Frankreich und England, und kam 1692 als Hotinaler 

11ach Berlin. Der SchlUter'sche Schlossbau in Berlin hatte den ersten Rek

toren und Mitgliedern der neuen Kunstakademie, Terwesten, Werner, Probner, 

Gericke, Lubienitzki, Leygebe und Wenzel eine schone Gelegenheit bieten 

mUssen ihr Talent zu bethatigen; aber sie aUe erhoben sich nicht annahernd 

zu der genialischen Hohe, die SchlUter als Bildhauer und Dekorator einnahm. 

Sogar die generellen EntwUrfe zu den Malereien musste SchlUter selbst licfern; 

der Ubrigens auch malte, denn eine Oclskizze von ihm auf Holz, den Grossen 

Kurflirsten im Helm ~orstellend, war ti'uher vorhanden. Terwesten malte das 

DeckenstUck der Porzellankammer im Schlosse zu Oranienburg, spater in 

Berlin und Potsdam noch mehrere Plafonds. Joseph Werner aus Bern (1637 

bis 1710), SchUler von Mathaus Merian in Frankfurt, ging Studien halber nach 
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Rom, lebte spater in Augsburg, kam 1695 nach Berlin und wurde zum Direk

tor der Kunstakademie an Terwesten's Stelle ernannt. Werner ging 1706 nach 

der Schweiz zurUck. Michael Probner aus Graudenz (t 1701), war ebcnfalls 

Direktor der Akademie der KUnste in Berlin. Mathias Terwesten's jUngerer 

Bruder, Augustin Terwesten, 1670 in Prag geboren, der alteste SchUler 

der neuen Berliner Malerakademie, maltc 1705 ein DeckcnstUck im Charlottcn

burger Schlosse. 1m Jahre 1710, nach seines Brudcrs Tode, ging er nach 

Holland zurUck. Nicolaus Bruno Belau (1684-1747), zu Magdeburg ge

boren, ein SchUler Terwesten's, malte das DeckenstUck im grossen SchlUter

schen Portal des Berliner Schlosses, und ging dann nach Italien. Nach Berlin 

zurUckgekehrt, malte er im dritten Zimmer, hintcr der Bildergalleric, ein Gast

mahl Kaiser Karl's VI., dann den Plafond im von Kameke'schen Gartenhause 

zu Bcrlin u. a. Cornelius Abraham Bega, 1650 in Holland geboren, kam 1688 

aus dem Haag nach Berlin und malt.e dic Bclagerung von Stettin, als Muster 

fUr eine gewirkte Tapete, dann funf Bilder an eincr Ehrenpforte bcim Begrab

nissc Konig Friedrich Wilhelm's. Johann Georg von Hamilton malte Pferde, 

GeflUgel, Blumen, wurde von Wien bcrufen und ging nach Konig Friedrich's I. 

Tode dahin zurUck. Paul Leygebe, Sohn des berUhmten Eiscnschneiders Gott

fried Lcygebe, 1664 zu NUrnbcrg geboren, kam mit seinem Vater nach Berlin, 

malte Pferdc und JagdstUckc und wurde Professor der Anatomie an der Aka

demie. 1m Schlosse zu Berlin, sind zwei Plafonds von ihm; ausserdem im 

Schlosse zu Potsdam ein Triumphzug des Grossen KurfUrsten, den man ihm 

zuschreibt. Theodor Lubienitzky aus Krakau, SchUler von Stur in Hamburg, 

spater von Lairesse in Holland, ging nach Florenz und dann nach Hannover, 

kam 1697 nach Berlin als Historien- und Landschaftsmaler. Michael Madder

stegh aus Amsterdam (1659-1709), SchUler von Backhuyzen, Marinemaler und 

Schiffsbaumeister, kam 1698 nach Berlin. Der Konig liess von ihm eine Fre

gatte in Holland bauen, und nach Berlin bringen; dieselbe wurde spater an 
Czaar Peter geschenkt. Peter de Coxcie aus Holland, malte in van Dyck's 

Manier und lebte seit 1705 in Berlin. Von ihm, das DeckenstUck der Bilder

gallerie im Berliner Schlosse, der Plafond im Zimmer No. 12, den Konig 

Friedrich Wilhelm noch als Prinzen darstellend, und dic schone Decke der 

Schlosskapelle in Charlottenburg, Glaube, Liebe und Hoffnung darstellend, mit 

biblischen Historien grau in grau, auf beiden Seiten. Die letztercn Bilder sind 

mit Oelfarbe auf Kalk gemalt, nur die kleincren der Vorkirche sind in Fresko. 

Emanuel Theodor Gericke aus Spandau (1665 - 1730), anfangs SchUler 

bei Romandon, spater mit Elias Terwesten in Rom, um dic Antiken fUr die 

neue Kunstakademie in Berlin abzugiessen, studirt danl1 einige Jahre bei Carlo 

Maratta, malt nach seiner Ruckkehr Deckenbilder in den SchlOssern, auch 
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das Altarbild der Nicolaikirche, aber ziemlich mittelmassig. Anton Schoon

jans, zu Antwerpen geboren, (1655-1726), hat viel in DUsseldorf und an andern 

dcutschen Hofcn gemalt, stirbt in Wien. 1m Charlottcnburger Schlossc, in 

dcr blaucn Kammer, cin Deckenbild von ihm, Flora von Zephyr gekront, in 

Verbindung mit SchlUter'schen Basreliefs, ausserdem noch mehrere Pia fonds 

mit Grotesken und Figuren. 10hann Friedrich Wenzel, zu Berlin geboren 

(1670-1729), SchUler von Queerfurt und Harms in Braunschweig, dann von 

Carlo Maratta in Rom, wurde 1703 nach Berlin zurUckberufen urn die 

Kronungscercmonie zu malcn. Spater von ihm, im Berliner Schlosse, der 

PIa fond im Wohnzimmer dcr Konigin, dann im Rittersaale, die Thaten Frie

drich's I., und im Schlosse zu Oranienburg ein Pia fond mit der Apotheose des 

Hauses Oranien. Nach dem Tode des Konigs ging Wenzel nach Dresden. 

Die Fresken der Kuppel der Pfarrkirche zu Maria Treu in Wien von 

Mauibertsch, vermuthlich erst 1716 ausgefUhrt. Sechs Sopraportenbilder im 

flirstlich Schwarzenberg'schen Gartenpalais, mit Kindergruppen, sind von 

S tr u d c 1. Das DeckengcmUldc in dcr Kuppelder kaiserlichen Hofbibliothek, 

die Wissenschaften und KUnste darstellend, von Daniel Gran. Die Fresken 

in der Karlskirche in \Vien, ebenso dcn grossten Theil der Fresken in der Pfarr

kirche zu St. Peter hat Rothmayer von Rosenbrunn geschatlen. 

In MUnchen, im Betsaal der dcutschcn Kongregation, Landschaften von 

1. Beich, die bayerischen Wallfahrtsorte darstellend. 

Immcrhin giebt es in dicser Zeit noch einige vortreffliche Portratmaler. 

Der Ungar Adam Manyoki, 1710 in Drcsden, kam 1720 nach Berlin, musste 

aber wegen vcrdUchtigen Umgangcs mit dem berUchtigten Clement, seinem 

Landsmann, fiUchten. Von 10hann Kupetzky, ebenfalls aus Ungarn 

(1666- 1740), befindct sich cin tUchtig gem alter heiliger Franziskus im Berlincr 

Museum und gute PortI"tits von ihm anderwlirts. Balthasar Denner in 

Hamburg (1685-1749), bcriihmt durch seine Portrats altcr Mlinner und Frauen, 

in voller Naturwahrhcit, aber ohne geistiges Leben dargestellt, studirt 1707 an 

der Berlincr Akademie, lebt spatcr in Dresdcn und nach 1730 in Hamburg. 

Der Schiachtenmalcr Georg Philipp Rugendas von Augsburg 

(1666-1742) hat zahlreiche yortreffliche Bilder gemalt, yoll Kraft und Fcuer 

und mit geistreichster Autfassung. Seine Stoffc sind meist Schlachtszcnen oder 

friedliche Darstellungen des Soldatenstandes. 

d) Dekoration. 

Eine so vorziiglich klassische vornchme Dekorationsart, Wle sie Frank

reich aus der Zeit der Kardinale Richelieu und Mazarin aufzuweisen hat, fehlt 
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allerdings in Deutschland ganzlich. Ais die franzosische Klassik in Deutschland 

eindrang, kam bereits mit dem serieusen Stile Lepautre's das leichtere Genre 

Berain's und der Uebergangsstil Daniel Marot's mit herUbcr. - Allgsburg bildete 

Fig. 230' Titelblatt von U. Stapf (n. Maitres ol'llemanistes). 

damals in Deutschland den Mittelpunkt fUr die Kleinmeister, Ornamentstecher, 

Schnitzer und Maler. Johann Ulrich Stap f, Ornamentstechel' in Allgsburg, 

arbeitet urn 1700, ist einer der ersten, wclche den Ornarnentstil del' franzosi

schen Klassik durch seine Stiche verbreitet; abel' sein unruhiges und zerrissenes 

Laubwerk, welches den Pflanzen charakter l1ur kOl1ventionell wiedel'giebt, ist 
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bereits eine schwerfallige Uebersetzung des Genre Berain ins Deutsche (Fig. 230). 

Die Franzosen nennen diese Art Blattwerk «Genre Chicoree» (Cichorie, Weg

wart). - Stapf folgt der Zeit nach direkt auf Unteutsch, den Vertreter des 

«Genre Auriculaire», der schlechtesten Abart des Barockstils. - Leonhardt 

Heckenauer arbeitet in Augsburg und Miinchen bis 1704. Er will die neue 

romische Renaissance geben, aber in Wahrheit giebt er eben falls das Genre 

Chicoree, unruhig und zerrissen in den Blattformen, wenn auch etwas besser 

als Ulrich Stapf. Friedrich Jacob Morisson, Zeichner und Juwelier, urn 

1693 in Wien und Augsburg, giebt das franzosische leichte Genre Louis XIV., 

nach der Weise Berain's, reiner wieder. Albrecht Biller, Goldschmied in 

Augsburg (1663-1730), und Abraham Drentwett, Ornamentstecher in Augs

burg, sind sehr elegante Nachahmer desselben Dekorationsstils. 

Inder letzten Zeit des 17. und in den ersten Jahren des 18. Jahrhunderts 

gerath das italienische Ornamentgenre in Deutschland ganz in Vergessenheit, min

destens in der Detaillirung; es herrscht allein die Nachahmung der glanzenden 

franzosischen Meister des Stils Louis XIV. Paul Decker aus Niirnberg (1677 

bis 1713), als Architekt noch sehr dem borrominesken Stile huldigend, beweist 

sich in seinen zahlreichen, vortrefl1ich gezeichneten Ornamentwerken als ein 

entschiedener Nachahmer der franzosischen Klassik, ohne grosse eigene Ori

ginalitat. Ebenso, ein anderer grosser Ornamentmeister dieser Zeit, J 0 han n 

Jacob Schiibler, ausserdem Mathematiker, Maler und Bildhauer; er stirbt 

1741 zu Niirnberg. Von ihm, die Kompositionen reicher Interieurs, wie bei 

Decker. Johann Leonha~d Eysler, Goldschmied und Kunststecher in NUrnberg, 

arbeitet gegen 1731 in demselben Stile wie die vorgenannten. 

Der Dekorationsstil Andreas Schliiter's erhebt sich oft zum Adel der 

echten nachmichelangelesken Schule, sowohl in seinen Deckenerfindungen von 
grosser Schonheit, als auch in seinen dekorativen Wandskulpturen. Die 

Stuckdecke im Portal No. V des Berliner Schlosses, mit Schild ern und Tro

phaen, ist in dieser Art mit ganzlicher Vermeidung der Cartousche erfunden. 

Die SchlUterschen Decken der Stile und Zimmer im Schlosse zeigen meist einen 

bemalten PIa fond mit reicher Rahmung, in Verbindung mit grossen Stuck

dekorationen und bildergeschmUckten Vouten (Figur 231). 1m grossen Treppen

hause des Schlosses sind die Titanenfiguren bemerkenswerth, welche die 

Treppenlaufe tragen, ebenso die freie Verbindung der Skulptur mit der Malerei 

des Plafonds. Die Wandarchitektur der vornehmeren Raume ist meist durch 

Pilasterstellungen gebildet, einfach und streng wie im Schweizersaale, oder von 

ausserordentlicher Pracht der Detailirung, wie in der brandenburgischen Kam

mer. Der Hauptton ist auch hier wieder auf die schmUckenden Skulpturen 

gelegt, wie im Rittersaal auf die meisterhaft schwungvolle Behandlung der 
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Sopraporten, mit der Darstellung der vier Welttheile (Qu. Dohme, Konigliches 

Schloss in Berlin). In der Wahl der Figurenmotive hat SchlUter dieselbe unbe

wusste Vornehmheit und Grossartigkeit, wie die grossen franzosischen Dekora

toren Lebrun und Lepautre; erst in SchlUter's Ornamentik macht sich del' Ein

Huss Berain's und Marot's geltend, besonders in seinen Akanthusbildungen. 

Eine sehr schone Art del' Flachenornamentik, aus Rahmtheilen mit beglei-

Fig. 23[' Decke einer Paradekammer im bcrliner Schlosse von Schluter. 

tendem Akanthus gebildet und durch figlirliche Bildungen belebt, zeigt sich 

in den Holzschnitzereien del' F ensterleibungen in der brandenburgischen 

Kammer und in den grossen ThUren des Rittersaales. 1m Allgemeinen ist das 

Cartouschenwerk in der SchlUter'schen Ornamentik nur massig verwendet und 

mit Feinheit behandelt. Die Farbenstimmung der SchlUter'schen Raume, in d.en 

sehr bemerkenswerthen sogenannten KurfUrstenzimmern des Charlottenburger 

wie des Berliner Schlosses, ist kraftig mit haufiger Vergoldung, welche letztere 

aber nur als der Ton eines Farbenakkords wirkt. Die gelegentlich ganz 
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vergoldeten ThUren, Gesimse und Decken fUgen sich harmonisch dem Ubrigen 

reich behandelten Ganzen ein. Ein sehr vornehm wirkender Raum ist der 

Marmorsaal des Potsdamer Stadtschlosses, an dessen Decke SchlUter eben falls 

thatig gewesen ist; allerdings gehort die Vollendung in der Hauptsache erst 

Knobelsdorff an. 

Das Triumvirat del' Wiener Klassik, Fischer del' Altere, Martinelli 

und Hildebrand, ist noch entschiedener italienisch in seiner Raumgestaltung 

und Dekoration. Die vornehmsten Raume werden mit Vorliebe gewolbt und 

die Wande durch EinfUhrung der Ordnungen verziert; damit verbindet sich 

ein brillanter serieuser Stuckstil, mit seltener Anwendung der Cartouschenform 

und vielen Trophaen. Erst bei Hildebrand geht die Behandlung zu einer leich

teren Manier und in der tigUrlichen Skulptur zur hautigeren Verwendung von 

Kindertiguren liber. Die malerische Deckenbehandlung, fallt meist in die 

Pozzo'sche Manier, mit architektonischen Perspektiven und Durchsichten, welche 

durch allerlei Figuren belebt sind. Die Marmorarbeiten im flirstlich Schwarzen

berg'schen Ganenpalais, von den BrUdern Johann und Bathasar HaggenmUller, 

die Vergoldungen yom Bauamtsmaler Johann Franz Horl ausgefUhrt. 

Die Stuckaturen und Malereien der St. Anna-Pfarrkirche in MUnchen 

von den GebrUdern Asam, Egidius dem Stuckator und Cos mas Damian dem 

Maler zeigen bereits den Uebergang zum Roccoco, wie schon beim Abschnitt 

«Architektur» erwahnt ist. 

e) Kunstgewerbe und Kleinkunst. 

Die Kunst des Bronzegusses wurde durch den Schweizer Bathasar Keller 

in Paris, den berUhmten Giesser und Ertinder der modernen Bronze, wieder 

auf eine hahe Stufe der Entwickelung gebracht, und durch seine SchUler in 

andere Lander libertragen. Ais die Gebrlider Hinze, seit 1673 kurfUrstliche 

StUckgiesser in Berlin, sich weigerten, wegen hohen Alters den Guss der 

Schlliter'schen Reiterstatue des grossen Kurflirsten zu Ubernehmen, wurde 

Jacobi zu diesem Unternehmen berufen. Johann Jacobi, 1664 zu Homburg 

vor der Hohe geboren, wanderte als Schmiedegeselle nach Frankreich und kam 

in die berUhmte Werkstatt Keller's. Von hier wurde derselbe 1697 nach Berlin 

berufen, goss zuerst die Statue Friedrich's III. nach SchlUter und das Reliefbild 

des KurfUrsten fUr das Berliner Zeughaus nach Hulot, dann urn 1700 die 

Reiterstatue des grossen KurfUrsten mit den Sklaven, sein Hauptwerk, wieder 

nach SchlUter. SplHer Inspektor der Koniglichen Giesserei, goss Jacobi meist 

Kanonen. 
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Der Geschmack der prachtliebenden HOfe begUnstigte in dieser Zeit 

besonders die Phantasiearbeiten in Gold und Edelsteinen. Derartige StUcke 

sind im grUnen Gewolbe zu Dresden zu einer Sammlung von unvergleich

lichem Reichthum vereinigt. Der Stamm derselben existirte bereits unter Herzog 

Georg dem Bartigen (t 1539), aber erst KurfUrst August (1553-1586) der Gold

macher, zur Zeit der Adepten Beuther und Schwertzer, gab der Sammlung eine 

grossere Ausdehnung und hinterliess noch 17 Millionen Reichsthaler in Baarem. 

KurfUrst Johann Georg I. (1611-1656) beschaffte hauptsachlich Elfenbeinarbeiten 

und Johann Georg II. (1650-1680) fuhr ebenfalls in der Vermehrung des Schatzes 

fort. Die Einrichtung des jetzigen Lokals geschah erst 1721-1724, unter 

August dem Stark en (1697- I 733), KurfUrsten von Sachsen und Konig von 

Polen. Der HauptkUnstler dieser Zeit, auch der deutsche Cellini genannt, ist 

Johann Melchior Dinglinger, Hofjuwelier und GUnstling August's II., 

geboren zu Biberach bei Ulm 1665, gestorben 173 I. Dinglinger arbeitete 

zuerst in Augsburg und NUrnberg, dann in Paris unter Aved und wurde 1702 

nach Dresden berufen. An kunstlerischem Werth konnen sich seine Arbeiten 

zwar nicht mit denen des grossen Cellini messen; es sind mehr kostbare 

Kuriositaten, die Dinglinger mit grossem mUhseligen Fleiss und Geschick 

zusammenbringt. 1m grUnen GewOlbe befinden sich von ihm zahlreiche und 

oft sehr umfangliche Arbeiten. Ein agyptisches Alterthums-Museum ell minia

ture, oder agyptische Mythologie nach Dinglinger's Idee, die Figllrchen reich 

mit Edelsteinen besetzt; dann der sogenannte Hofhalt des Grossmoguls Aureng

Zeyb zu Delhi, der von 1659-1707 regierte. Die letztere Arbeit dauerte acht 
Jahre, fUr Dinglinger, seine Familie und GehUlfen, wurde mit 58485 Thalern 

bezahlt, und stellt einen Tafelaufsatz vor, zwei Ellen im Quadrat. Einc silberne 

Platte ist mit Gebauden eingeschlossen und in drei Hofe getheilt, welche 

durch eine Menge indischer Figuren aus Gold und prachtvoller Emaille belebt 

werden; den Grossmogul mit Leibwachtern, FUrsten u. s. w. nachbildend. 

Weitere Werke Dinglinger's im grUnen GewOlbe: eine Vase aus Chalcedon 

mit dem ruhenden Herkules, der Obeliskus Augustalis, 2 Meter hoch mit 240 

Kameen und Intaglien von HUbner, drei 'vVerke in Form von Monstranzen

hauschen, Ausbruch, hochsten Grad, Folge und Ende der menschlichen Froh·· 

lichkeit darstcllend, mit aus der Antike geschopften Motiven, und ein Thce

service von vergoldetem Silber, dessen Tassen von emaillirtem Gold, mit kurio

sen Malereien verziert sind; dasselbe zeigt bereits den Roccocostil. GehUlfen 

Dinglinger's waren, der schon genannte Edelsteinschneider HUbner, die Juweliere 

Doring und Kohler, dann seine BrUder, Georg Friedrich als Emailleur (t 1720) 

Georg Christoph als Goldarbeiter, und sein Sohn Johann Friedrich (1702-1767), 

ebenfalls als Goldarbeiter. Von den 5 Tochtern Dinglinger's ist die eine, Sophie 
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Friederike (1736-1785), als Emaillemalerin berUhmt geworden. Ausser den 

vorgenannten Werken Dinglinger's, des Vaters, befinden sich noch von ihm 

oder von seinem Sohn Georg Friedrich im grUnen GewOlbe: das Gottermahl, 

Kopie in Emaille nach Ellinger's Gemalde, das Portrat August des Starken 

in Emaille, cine Tafel mit Emailleportrats, sechs Emailleportrats angeblich 

der Maitressen August's 11., das Emaille einer Barenhohle, eine Stahlvase mit 

einer Opferszene, cine kostbare Tafeluhr von einem Dromedar getragen, ein 

Uhrgehause mit Emaille, eine emaillirte Gruppe mit Perlen, eine weibliche 

Figur, Glaube, Liebe und Hoffnung darstellend, aus Perlen, ein Jaspispokal, 

als geflUgelter Drache gebildet, auf dessen RUcken eine fiirstliche Dame sitzt, 

eine Vase mit Kindergruppe und Bocken auf dem Deckel, cine Trinkschale 

mit dem Lieblingspferde August's 11., ein Trinkhorn aus Rhinozeroshorn in 

Form cines Segelschiffes, dann die grosste bekannte Emaille, eine heilige 

Jungfrau auf Kupfer ausgefUhrt von Georg Friedrich Dinglinger. Vom Hot:.. 

juwelier Kohler, um 1700, ebenfalls im grUnen Gewolbe, cine Stutzuhr ganz 

mit Edelsteinen bedeckt, ein Uhrgehause mit Emaillen, cine emaillirte Gruppe 

mit Perlen, die Figur der SpitzenklOpplerin Barbara Uttmann aus Annaberg 

aus Elfenbein, Gold und Juwelcn bestehend, der Sackpfeifer nach einer Zeich

nung DUrer's, dann noch der Topfer, der Schleifer und der Schuhmacher aus 

emaillirtem Gold und Edelsteinen hergestellt. Von 1. Bernhard Schwarze

burgcr aus Frankfurt a. M. (1672-1741) und seinen drei Sohnen, sammtlich 

Bildhaucr und Edelsteinschneider, im griinen Gewolbe, 1714 gearbeitet, ein 

Kaminsims aus Achat, Onix, Sardonix, Lapis Lazuli und Marmor nach Art 

der florentincr Pietra dura mit allegorisch-figUrlicher Darstellung. Von den

selben, zwolf kleine BUsten romischer Kaiser in buntem Marmor auf Messing

postamcnten. Von Ismael Mengs, gcboren 1690 zu Kopenhagen, gestorben 

1764 zu Dresden, ein Eccc Homo in Emaillc, im grUncn Gewolbc. Von dem

selbcn ebenda, ein Mosaik in Pietra dura, Alexander und Diogenes. Ein 

grosses silbernes Becken mit einem Bacchusfcst in getriebener Arbeit, im 

grUnen Gewolbe, vom Augsburger Goldschmied Andreas Thelott (1654 bis 

1734). Ebenda von Irminger, Goldschmied in Berlin, urn 1697 gearbeitet, ein 

massiv goldcner Pokal mit emaillirten Jagdstiicken. Auch von J ea n Pie rre 

und Ami Huault, den Genfer Emaillemalern am Berliner Hofe, befindet sich 

ein StUck, zwei Magdalenen in eine Tafel eingefUgt, im grUnen Gewolbe. 

Vom Kunstdrechsler Stephan Zick, Sohn (t 1715), verschiedenes, und von 

Lcberecht Wilhelm Schulz, Elfenbeinschneidcr aus Meiningen (1674-1764), 

ein Becher aus Hirschhorn und vergoldetem Silber, worauf eine Jagd ein

geschnitten. Von KrUger, der am Ende des 17. lahrhunderts yon Danzig nach 

Dresden gekommen, sind 4 Bettler yorhanden, nach Zeichnungen des Murillo 
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geschnitten; von J. Schiifer in Holz geschnitzte Laffel, mit biblischen Dar

stellungen, vom 1ahre 1668. Ein grosses Giessbecken in Silber, mit emer 

1agdszene, vom Goldschmied Otto Miinnlich in Berlin (1625-1700), im 

grUnen Gewolbe zu Dresden. 

Neues, in der Art der frUher Ublichen Prunkstlicke der Innungen, Becher 

und Kannen, kommt jetzt nicht mehr vor. Ein silberner Kronleuchter, in der 

gothischen Marktkirche zu MUnden an der Fulda von 16gl, scheint sich an 

altere Formen anzulehnen (Qu. Ortwein, deutsche Renaiss. Abthlg. 13). Unter 

Klinig Friedrich 1. wird in Berlin Andreas Haid, Goldschmied aus Augsburg 

genannt, als Verfertiger vieler der grossen silbernen Wandleuchter in den 

Paradekammern des Berliner Schlosses; dann Peter Loft um 1704 als Kunst

goldschmied und geschickter Zeichner. 

Von D. Conrad, Graveur, einem SchUler Kellerthaler's, um 1681, eme 

vergoldete Kupferplatte, mit dem punzirten und geiitzten Portriit 10hann 

Georg's 111., im grUnen Gewalbe zu Dresden. 10hann Christian Koch, zu 

Aken a. d. Elbe 1608 geboren, stirbt 1742 zu Gotha, ein Medailleur von Rut: 

ist der SchUler Wermuth's zu Gotha, arbeitet 1707 in Berlin, geht dann nach 

Holland und England. Levi, ein vortrefflicher Wappenstecher, lebte um 1710 

in Berlin. Raymund Falz, berUhmter Medailleur, 1658 zu Stockholm geboren, 

SchUler von F. Cheron in Paris, wird 1688 nach Berlin berufen und stirbt 

daselbst 1703. 

Christian Ungelter, Eisenschneider in Augsburg, kam 1678 nach Berlin 

als MUnzinspektor. Peter Formery, Eisenschneider und BUchsenmachcr aus 
Sedan (t 1738), kam 1668 nach Berlin. Von ihm sind noch Arbeiten im 
Antiquariat des Berliner Museums aufbewahrt. 

Die ganz vorzUglichen Holzschnitzarbeiten, besonders ~n den ThUren 

im alteren Theile des Charlottenburger Schlosses bei Berlin, sind von Ring. 

10hann Leopold Baur, ein geschickter Schnitzer in Holz, Elfenbein und Stein, 

war ebenfalls in Berlin beschiiftigt, ging aber nach Augsburg zurUck, und 

starb dort 1760. 

Die Schlosserarbeiten der Zeit halten sich mehr an den iilteren Barock

stil, wie die schonen Arkadengitter von 1688 am spanischen Bau in 

Koln zeigen. Kelche und Stengel treten stark aus der FHiche hervor, die 

breit auslaufenden Schnecken sind stets doppelt und schliessen andere ein. 

Das Einfassungsgitter des Taufbeckens, in der Marienkirche zu Braunschweig 

von 1675, hat noch den Charakter der Deutschrenaissance (Qu. Ortwein, deutsche 

Renaiss. Abthlg. 29). Das geschmiedete Gitter an der Bose'schen Grabkapelle 

in Zwickau von 1078 ist eine reiche Barockarbeit von Meister Daniel Vogel. 

Das Rankenwerk aus Rundeisen ist theil weise durchsteckt, theils an den Knotel1-
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punkten durch Ubergelegte Bunde befestigt und mit Bbttern, Blumen und 

Masken verziert. Aufgenietete Medaillons enthalten BibelsprUche und Gemalde, 

Fig. 232. Schmiedeejsernes Thor vom Paradiesgarten des Belvedere in vVien. 

Wle auch die ganze Arbeit Uberaus reich bemalt und vergoldet ist (Qu. Ort

wein, deutsche Renaiss. Abthlg. 33). Das Gitter urn den schanen Brunnen 111 

Neisse, von 1686, eine tUchtige Arbeit des Meisters Wilhelm Helleweg, 111 

alterer Stilfassung. Die schanen schmiedeeisernen Gitter im MUnster zu Ulm 
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von Johann Vitus Bunz, um 1713 gearbeitet, immer noch in den Formen 

der Deutschrenaissance (Qu. Ortwein. deutsche Renaiss. Abthlg. 20). In der 

Fig. 233. Schmiedceiscrnes Thor Yom Behcdercgarten in \Vien. 

Vincenzkirche zu Breslau, um 1727, ein Prachtgitter vom Stiftsschlosser Jacob 

Mayr, zum Abschluss der Hochberg'schen Kapelle gefertigt, in sehr schwul1g

voller, eleganter Zeichnung (Qu. Ortwein, deutsche Renaiss. Heft 171). Die 
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schonen geschmiedeten Thore am Belvederegarten in \Vien, in den Figuren 

232 und 233 dargestellt, zeigen aber vollstandig den Stil der Epoche. 

1m stadtischen Museum zu Hildesheim, ein Apostelkrug vom Jahre 1787; 

der Korper desselben ist braun, der Grund der Medaillons ist blau, die Guir

landen sind grUn, Blatter unLl Schrift weiss (Qu. Ortwein, deutsche Renaiss. 

Abthlg. 35). Das wichtigste Ereigniss auf dem Gebiete der Topferei bildet die 

Ertindung des echten Porzellans durch Friedrich Bottger in Sachsen. Der

selbe bringt znerst ein allerfeinstes Steingut zu Stanek Hochpolirte Katlee

tassen in prachtvoll ebenmussiger Porphyrmasse, in der Form ungegliedert, 

aber hochst zierlich, dUnn und leicht, sind dclVon noch vorhanden. 1m Jahre 

170g oder 171 I erfand Bottger in Meissen, zum ersten Male in Europa, die echte 

Porzellanmasse aus Kaolin, wie sie in China vielleicht prahistorisch ist. Doch 

erst in der Roccocoperiode gewann die Fabrikation des Porzellans in Meissen 

eine grosse Ausdehnung, wurde von anderen Fabriken Deutschlands nachge

ahmt, und kam endlich auch nach Frankreich. Dort hatte man bisher die 

Pate tendre, eine Art opaken Glasfluss ohne Kaolin fabrizirt. Die Goldmacher, 

und zu diesen gehorte auch Bottger an fangs, waren eine Signatur dieser Zeit 

und kamen dann fast zufallig auf andere Erfindungen. Schon im 16. Jahr

hundert hatte der Adept Sebald Schwertzer eine Art Rubinglas erfunden; 

eine blaulich purpurrothe Scheibe dieses Fabrikats betindet sich im grUnen 

Gewolbe zu Dresden. Johann Kunkel von Lowenstern (1630 - 1702), 

Goldmacher und Tausendkunstler in Berlin, erfand dann wirklich die Rubin

glaser, von denen sich ebenfalls StUcke im grUnen GewOlbe betinden. 

Die Glasschneiderei wurde vielfach geUbt; so sind in der Kunstkammer 

zu Berlin noch Glaser mit eingeschnittenen Jagden, Schlachten und Historien 

von' Johann Schlurch herrUhrend, vorhanden. Auch Gottfried Spiller in Berlin 

schnitt Figuren und Thiere auf Glasern und Pokalen. 

Ein Beispiel der dekorativen Steinskulptur dieser Zeit giebt Fig. 234 in 

der Darstellung einer Sphynx vom Belvedere in Wien. 

Die Arbeit der Stuckatoren bildete auch jetzt einen wichtigen Zweig des 

Kunsthandwerks und ging oft untrennbar mit der hohen Skulptur zusammen, 

wie denn SchlUter selbst eine Anzahl eigenhandiger Stuckarbeiten ausgetuhrt 

hat. Ein Stuckator Anton Belloni arbeitet 1680-1682 im Schlosse zu Potsdam, 

andere wie Anton Sala und Nicolaus Caivan urn 1701 im Berliner Schlosse. 

Der Hofstuckator Martin Bolle arbcitcte 1702 - 1712 eben falls im Berliner 

Schlosse. Es war damals ublich Schauessen, in Wachs ausgefUhrt, als Tafel

aufsatze zu benutzen; und diese wurden von eigens dazu angestellten Wachs

bossirern angefertigt. In Berlin, Abraham Drentwett Wachsbossirer und Silber

arbeiter aus Augsburg, Joachim Henne, zugleich Miniaturmaler und Elfenbein-
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schneider, und Wilhelm Kolm aus Franken, sammtlich als Hofwachsbossirer 

genannt. Michael Andreas Herzog ist urn 1710 als Hofheraldikmaler angestellt. 

Gerhard Dagly und sein Bruder Jacob, berUhmte Lackirer und Vergolder aus 

Luttich, die den chinesischen Lack nachmachen konnten, besorgten aUe Ver

goldungen im Berliner Schlosse, 

Johann Damnitz arbeitet 1680 an den Springbrunnen im Lustgarten zu 

'Fig. 234. Spl\ynx yom Belvedere in Wien. 

Berlin, wird 1689 zum Grottirer in Oranienburg bestellt, und kommt spater nach 

Barrata's Tode in derselben Eigenschaft in Berlin. Der Kunstgartner Simon 

Godeau, 1632 in Paris geboren, wird von der Herzogin von Orleans 1694 

nach Berlin geschickt und fUhrt nach dem von Lenotre herrUhrenden Plane 

den Schlossgarten zu Charlottenburg aus. 

Die Hautelisse-Tapetenweberei war in Berlin durch zwei Fabriken ver

treten, die von Mercier und Vigne. Joseph Franz Casteels wurde 1688 nebst 

seinem Bruder aus Brabant berufen, urn die Kartons zu liefern. Vermuthlich 

ist ein Theil der im Berliner Schlosse in den Zimmern der Konigin befind

lichen Hautelisse-Tapeten, we1che die FeldzUge des Kurfursten Friedrich 
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Wilhelm darstellen, nach den Zeichnungen der Casteels gefertigt. Die Haute

lisse-Tapeten im Charlottenburger Schlosse stammen aus der 'Vigne'schen 

Manufaktur. 

Die Kupferstechkunst, besonders in Augsburg und NUrnberg stark ver

treten, beschaftigte auch in Berlin eine Anzahl KUnstler: Gottfried Bartsch 

aus Schweidnitz, Georg Friedrich Leonhard aus NUrnberg (t 1680), Johann 

Hainzelmann aus Augsburg (1640-1693), SchUler von Poilly in Paris. Johann 

Baptista Broebes aus Paris war anfangs Ingenieur, dann SchUler des Archi

tekten 1. S. Marat in der Architektur und im Kupferatzen, kam 1690 als 

Ingenieurhauptmann in brandenburgische Dienste und wurde Professor der 

Baukunst an der neuen Berliner Akademie. Er hat die Plane und Aufrisse der 

meisten koniglichen SchlOsser in Kupfer gestochen; indess ist das betreffende 

Werk «V ues des Palais et maisons de Plaisance de S. M. Ie roi de Prusse, 

dessinees et gravees par J. B. Broebes, Augsburg 1733», erst nach seinem 

Tode erschienen. - Viele Stiche enthalten eigene Arbeit von Broebes und der 

Vorwurf, den ihm Nicolai macht, er habe sich viel Fremdes angeeignet, ist 

unhaltbar. Besonders ist das in erster Linie bestrittene Blatt, der Entwurf zu 

einem Berliner Dome, wohl sicher auch von Broebes erfunden und nicht von 

SchlUter, denn an dies em Dome, nach italienischer Art in ein grosses Kloster 

eingepfercht, ist nidus besonders SchlUter'sches zu bemerken. - 1720 

wurde Broebes nach Barby berufen, um an dem fUrstlichen Schlosse daselbst 

zu bauen, und starb dort einige Jahre nachher. Von Lorenz Beger, um 1708, 

vier Kupferstiche, das Feuerwerk bei der Vermahlung des Konigs mit der 

meklenburgischen Prinzessin Sophie darstellend. Samuel Blesendorf (t 1706), 

sticht hauptsachlich Portrats. Konstantin Friedrich Blesendorf, der 

jUngere Bruder, malt in Miniatur und Oel, hat fUr SchlUter und von Goethe 

vic! gezeichnet und die Arbeiten derselben in Kupfer gestochen, stirbt. 1754-

Elisabeth Blesendorf (t 1706), Schwester der Vorigen, geht mit der FUrstin 

Menzikof nach Russland. Johann Bocklin hat unter anderen den Aufriss des 

Chors der Charlottenburger Kirche gestochen. Elias Christoph Heiss, Kupfer

stecher in Augsburg, hielt sich um 1704 in Berlin auf, kehrte nach Augsburg 

zurUck und starb 1731. Jacob Wilhelm Heckenauer, aus Augsburg, hat mit 

Paul Decker das Berliner Schloss auf 6 Blattern gestochen. 1. W. Michaelis 

aus Wittenberg (1670-1737) sticht hauptsachlich Portrats, stirbt in Stargard 

in Pommern. August Oldenburg aus Amsterdam, bei Blesendorf in Berlin 

gebildct, ging nach des sen Tode nach Amsterdam zurUck. Heinrich Jacob 

Otto, seit 1702 in Berlin, hauptsachlich fUr Portrats. Johann Georg Wolfgang 

aus Augsburg (1664-1744) arbeitet in Berlin. 

Ell g II. 13 
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f) KunstliUeratur. 

Das berUhmte Werk Pozzo's, das systematische Lehrbuch der ausge

bildeten italienischen Barockkllnst, wird in Augsburg Vall Neuem aufgelegt: 

Andrea Pozzo (Pllteus) Perspectivae pictorum atque architectorum, Augsburg. 

1. Wolf 1706. Mit Kupferstichen von Boxbarth. F ol. Sonst behandeln dIe 

Pllblikationen meist die zeitgenossischen Ballten. Fischer von Erlach, Essai 

d'une architecture historique, Wien 1720. Mit Taf., giebt neb en dem Versuch, 

die sieben Weltwunder und andere berlihmte antike Werke im Geiste der 

Zeit wieder herzustellen, cin gutes Theil der eigenen Bauwerke Fischer's und 

seiner Projekte. Ausserdem wird von seinem Sohne herausgegeben: Fischer 

von Erlach, los. Eman, Prospekte und Abrisse einiger Gebaude von Wien. 

Wien 1713. Mit Taf. - Vermehrte Ausgaben desselben Werkes erfolgen 171) 

und 1719. - Kleiner, Salomon, Ansichten sammtlicher offentlicher Gebaude, 

Palaste etc., herausgegeben von 10hann Andreas Pfeffel 1727- 1737 in 4 Ab

theilungen mit Kupferstichen. Wien.-Gran (Daniel), Maler (16q4-1757),Decken 

und Verzierungen der kaiserlichen Bibliothek in Wien. 1. 1. Sedelma yer sc. 

FUr die Kenntniss der damaligen Berliner Architektur ist das schon 

genannte Werk von 1. B. Broebes: V ues de Palais etc., wichtig. Paul Decker, 

der SchUler SchlUter's, giebt eine Anzahl Werke heraus: den Flirstlichen Bau

meister, oder Architectura civilis. Wie grosser FUrsten und Herren Palaste etc. 

fliglich Clnzulegen. Augsburg 1711-1716. 2 Bande. Querfolio. Mit Taf., dann 

die Architectura theoretico-practica. Leipzig 1720, mit einem Supplement. 

Ausserdem verschiedene Oniamentwerke von demselben: Schilder vor Bild

hauer und Goldschmidt - Bucklein von Tischen in den gemaechern des 

Konigs von Frankreich, Allerhand Arten von Schilden, Gefassen und Schalen, 

Grotteschenwerk vor Mahler, Goldschmuck, Stuccato etc. und Anderes. -

Decker's Werke, in der Hauptfassung italienisch-barock, im Detail dem Genre 

Berain folgend, sind typisch fUr die deutsche Klassik, aber als EntwUrfe, die 

nicht zur Austbhrung bestimmt sind, haben sie den Nachtheil mit einer ge

wissen phantastischen Uebertreibung behaftet zu sein. - Von L. C. Sturm in 

Frankfurt a. 0.: Goldmanni. N. Gctreulich entdeckte und zu vollkommener 

Leichtigkeit gebrachte Wissenschaft der Civilbaukunst, Leipzig 1708. Fol., und 

«Getreue und grUndliche Anweisung, worin die Praxis der Civilbaukunst be

stehe», Augsburg 171 I. F 01. - Bocklern, Andreas, Architekt und Ingenieur: 

Architectura curiosa nova, exponens fundamenta hydrogogika etc. Nuremberga 

170r. - Senckeisen, 10h. Christian, Architekt zu Leipzig urn 1707: Leipziger 

Architektur Kunst und Saulenbuch. 
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Der Rest besteht in den sehr zahlreichen Arbeiten der Kunststecher, in 

dem von der franzosischen Klassik abgeleiteten Genre Chicon.'e. Unseh, 

Johannes, Bildhauer zu Augsburg um 1695: N eues Zierathen Buch, inven

tirt etc. Augsburg 1695. - Preisler, Jos. Daniel, Maler und Ornamentiker zu 

Dresden, stirbt 1737 in NUrnberg: Anleitung zu Groteschen, Schild und al1-

deren Verzierungen. - Reif, Jos. Conradt, Kunststecher in NUrnberg: Zierathen 

BUchel vor Glasschneider und KUnstler; und Neu inventirtes Laub Bandl und 

Groteschen-W erk. - Nonnemacher, Markus, Hofebenist in Prag; der archi

tektonische Tischler oder Pragerisches Saulen-Buch etc. NUrnberg, Frankfurt, 

Leipzig 17IO.-Beger, Lorentz, Kunststecher, geboren zu Heidelberg 1663, stirbt 

1735 in Frankfurt a. M.: Feu d'artitice tire it l'ocassion des Noces du roi de 

Prusse avec la princesse de Meklenbourg en 1708. 

2. Kbssik und gothische Renaissance In England, von 

1670 bis 1725. 

Eine kraftige, von einheimischen Talenten getragene Entwickelung des 

nordischen Barockstils hatte England nicht gehabt, statt dessen hatte Inigo 

Jones auf die Anfange der italienischen Spatrenaissance, auf den palladianischen 

Stil zurUckgegriffen. Wren, nach diesem der einzige kunstmassige Architekt 

seines Landes, hat 1665 Gelegenheit, in Paris das AufblUhen der franzosischen 

Klassik zu beobachten und wird ebenfalls in diese Wege gezogen; aber er ist 

von den heimischen gothischen Traditionen erfUllt und kann sich als Kirchen

bauer, der er hauptsachlich ist, nicht von den Grundprinzipien des mittel
alterlichen Stils frei machen. Sein eigener Stil zeigt deshalb eine gothische 

Renaissance, welche den Geist, die Grundsatze der Gothik, mit einem klassi

schen Detail verbindet, und deshalb wesentlich verschieden ist von der engli

schen neugothischen Schule, in der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts, welche 

zwar das gothische Detail wiedergiebt, aber ohne eine Ahnung von der ur

sprUnglichen Bestimmung dessclben zu haben. Das klassische Barock der 

Franzosen wurde erst auf Umwegen, Uber Holland, durch John Vanbrough, 

mit hollandischer Schwerfalligkeit behaftet, in England eingefUhrt; blieb aber 

ohnc cine tiefere Einwirkung und bedeutende Nachfolge. Die SchUler Wren's 

setzen spttter die gothische Renaissance des Meisters fort, und der sogenannte Stil 

Queen Anne giebt eigentlich nur die Anwendung derselben auf landliche 

Bauten. Bald darauf, noch im ersten Viertel des 18. Jahrhunderts, beginnt der 

klassizirende Zopfstil, mit oder ohne franzosischcn Anfiug; indess konnte 
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diese Stilfassung in England als erne ute Schule des Inigo Jones auftreten. In 

der Malerei und Skulptur theilt England in dieser Zeit das Schicksal des 

iibrigen Europas, eine kosmopolitische Kunst ohne nationale Impulse zu be

sitzen; und obenein fehlen hier einheimische grosse Talente ganzlich. 

a) Architektur. 

Die zweite Halfte des 17. Jahrhundetts bringt fUr England dauernde 

politische Unruhen, denn dieser Zeitabschnitt umschliesst die Restauration der 

Stuarts und die Wiederverjagung derselben durch die Oranier, und ist schon 

deshalb wenig giinstig fUr die PHege der Kunst. Ausserdem war die Richtung 

der Geister eine nUchterne, verstandesmassige, und als treffender Ausdruck 

derselben konnen die materialistischen Philosophen Locke und Shaftesbury 

gelten. Das geringe Kunstbediirfniss des Landes wird hinreichend durch den 

LJmstand erhartet, dass Wren lange Zeit der einzige kunstmassige Architekt 

in England bleibt, und dass er es hauptsachlich einem husseren Umstande, dem 

g(Ossen Brande von London im Jahre 1666 verdankt, wenn er zu den viel

beschaftigsten Architekten gerechnet werden muss. Ch risto p h er Wren 

(1632-1723), der Zeitgenosse des gross en Mathematikers Isaak Newton (1642 

bis 1727), war selbst Mathematiker und blieb auch spater, seiner eigentlichen 

Begabung nach, mehr Ingenieur als Architekt. Sein Vater, aus einer alten 

danischen Familie stammend, war Dechant in Windsor. Christoph that sich 
ais Mathematiker hervor und Iehrte bereits im Alter von fUnfundzwanzig 

lahren in Oxford. Drei Jahre l1ach der Restauration der Stuart's findet sich 

Wren's Name in einer Kommission, welche die alte St. Pauiskirche in London 

zu repariren hatte, als einer der mit der Ausfuhrung dieser Arbeiten beauf

trag ten Architekten. 1m folgenden Jahre 1664 gab er die Zeichnung zu dem 

Sheldonian-Thea tre zu Oxford, einem zu litterarischen Uebungen der 

Universittit bestimmten Gebaude, welches den Beweis liefert, dass Wren da

mals schon ein fertiger Baumeister war. Das kreisfOrmige Theater, bis 1669 

vollendet, ist elegant und zweckmassig, schliesst sich aber noch an die palla

dianische Richtung des Jones an. 1m Jahre 1665 ging Wren nach Paris, ent

weder urn dort den Zustand der KUnste zu untersuchen, die so eben die neue 

Wendung zur romischen Neuklassik nahmcn, oder was ebenso wahrschein

lich ist, urn seine astronomischen und mathematischen Studien fortzutreiben. 

ledenfalls rief ihn der grosse Brand Londons im Jahre 1666 von Paris ab, 

denn er empfand den Trieb, in die grosse Angelegenheit, den Wiederaufbau 

der Stadt, einzugreifen und legte einen neuen Bebauungsplan vor, der aber 
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nur zum Theil angenommen wurde, und fast gar nicht zur AusfUhrung kam. 

Indess erhielt er durch den Brand Gelegenheit, St. Paul und etwa 50 andere 

Kirchen neu zu bauen, und damit einer der bedeutendsten Architekten als 

Kirchenbauer zu werden; denn auf diesem Felde liegen seine originellen 

Lcistungen, nicht in seinen Palastbauten, die in einer nlichteren palladianischen 

Richtung beharren. 

Das Hauptwerk Wren's ist der Neubau von St. Paul in London, zu 

dem er im Jahre 1673 verschiedene Plane vorgelegt, und sofort em grosses 

Modell von dem zuerst gewahlten Plane 

gefertigt hatte. Das Modell wird noch 

im South Kensington-Museum aufbe

wahrt. Der Plan nahert sich dem Ent

wurfe Sangallo's fUr St. Peter: ein griechi

sches Kreuz mit einer Kuppel, von acht 

kleineren Kuppeln umgeben und einer 

Vorhalle. Die Fa~aden Wren's zeigen 

eine korinthischeOrdnung undeine hohe 

Attika (Abbildung bei Fergusson). In

dess wurde dieser Plan verlassen, als der 

englischen Tradition widersprechend, 

und Wren musste einen neuen Entwurf 

machen, der sich den alten gothischen 

Kathedralen annaherte; als einzigeNeue

rung wurde die Kuppel zugelassen. Man 

kann aber wohl aus der anderweitigen 

unbeeinHussten Bauthatigkeit Wren's 

schliessen, dass diese Aenderung eben-

sowohl seiner eigenen inneren Ueber-

Fig. 215. Grundrbs \"(m St. Panl ill London 
(11. Gailhabaud). 

zeugung entsprach, der zufolge er freiwillig an den Plandispositionen und den 

konstruktiven Prinzipien der Gothik festhiclt, \Venn er auch, dem allgemeinen 

luge der leit folgend, das Detail in antiken Formel1 bildete. Der neue Plan Zll 

St. Paul war dreischiffig, mit Querschiff, und Kuppel liber der Mitte des Lang

schifl.'es (Fig. 235). - SelbstversHindlich konnte die Verbindung der Kuppel mit 

den SeitenschitTen nicht gelingen, ebensowenig wie dies seinerzeit im Dome zu 

Florenz der Fall gewesen war. - 1m Jahre 1675 wurde der Grundstein gclegt, im 

Jahre 1710 war St. Paul im Wesentlichen hergestellt, und die Kuppel von 1690 

bis 1710 erbaut; aber erst 1723 war das ganze Bauwerk mit aller ornamentalen 

Ausstattung vollendet. Indess erlebte Wren, unterdess 1688 als Nachfolger John 

Denham's zum Architekten des Konigs ernannt, noch die Vollendung des Baues, 
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hatte sieh aber bereits seit 1718, mit Aufgabe seiner Stellung als Generaldirektor 

der konigliehen Bauten, auf das Land zurtiekgczogen. Das Innere von St. Paul 

........... .,....·-LI-----------;·-. --......... ' 

Fig. 236. Uingenschnitt yon St. Paul in London (n. Gailhaballd). 

wirkt nieht sehr gltieklieh; das sehr vcrklirzte Quersehifl thcilt die Kirche in zwei 

fast gleiche Theile, und die Dekoration erscheint kalt und dUrftig. Dcr Gcgensatz 

dcr gross en Ordnung des Mittelsehiffes, gegcn die kleinerc der Scitenschiffc, 

wirkt sWrend, und die Ueberdeckung jeder Travee des Mittelsehifles mit einer 
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Flachkuppel tragt nichts dazu bei, die Wirkung zu verbessern; obgleich dieseAn

ordnung mindestens dem Nachempfinden der Raumgrosse besser zuHlilfe kommt, 

als das ununterbrochene Tonnengewolbe von St. Peter in Rom (Fig. 236). 

Der stark konische Tambour der Kuppel ist konstruktiv sehr vortheilhaft, aber 

die schrlige SteHung der Pilasterordnung macht sich fUr die Ansicht aus dem 

Langschiffe unangenehm bemerkbar. Das Aeussere der Kirche ist ganz ohne 

Bezichung zum Innern; dies zeigt sich schon an der ausseren SaulenhaHe des 

Tambours der Kirche, die ganz ohne organische Verbindung mit dem Innern 

geblieben ist, und noch mehr an der zweiten oberen Ordnung der Seiten

schiffe, mit den Nischen, unter denen sich kleine Fenster offnen, denn diese 

ist nichts als eine richtige 

Maske zur Verdeckung der 

Strebebogen des Mittelschiffes 

(Fig. 237). Sonst zeigt die 

aussere, wie an Mansart's 

Dom der Invaliden, in Holz 

konstruirte, mit Kupfer ge

deckte Schutzkuppel, welche 

ihrer grossen Hohenent

wickelung wegen den Cha

rakter eines Mittelthurmes 

hat, eincn guten Kontur; 

auch die Westfront wirkt 

durch den Gegensatz des 

,. 

Fig. 237. Qucrschnitt yon St. Panl in London. 

zweigeschossigen, offel1cn Portikus zu den ThUrmel1 gal1z gut; ebel1so die 

Querschiffsfronten, mit ihrel1 halbkreisfOrmigel1 Eingangshallen (Fig. 238). Die 
Paulskirche imponirt nothwel1dig durch die Grosse ihrer Abmessungen: aber 

kUnstlerisch genommen ist ihr Werth ziemlich gering. (Qu. Gailhabaud, 

Heft 76.) Das Material des Baues ist Kalkstein, von den Portlandinseln. 

In anderen Bautcn war Wren als Architekt gllicklicher; besonders her

vorragend sind seine theilweise sehr ansehnlichen, reich gegliederten Kirch

thUrme, bei denen ihm seine gothisirende Richtung zu Hulfe kam. Wren 

hat auch ganz gothisch gebaut, wie 1682 den Towntower zu Oxford. Auch 

der Thurm von Bow-Church, mit dem oberen Pilastergeschoss und der 

runden Laterne mit Pyramide, ist in dieser Art ganz gelul1gen. Das Gothische 

an diesem Thurme liegt in der Hauptdisposition, in dem Uebergange vom Vier

eck zur Rundung und in dem Aufbau der in eine Spitze ausgehcnden Laterne. 

Dcr Plan von St. Stephen's, Wallbrook, hat cbenfalls etwas Gothisches, 

die Kuppel ruht auf acht Saulen und ist in ein Oblong eingebaut. Das Innerc 
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wirkt sehr originell, wie kaum an einer zweiten Renaissancekirche zu bemerken 

(Fig. 239 und 240). Der Thurm von St. Bride's , Fleetstreet, ist weniger gut, 

als der von Bow-Church. Es wiederholen sich zu oft ahnliche Stockwerke und 

schiessen unangenehm teleskopartig auf. DasAeussere derKirche ist sehr einfach, 

Fig. 238. \Vestfront yon 51. Paul in London. 

wah rend das Innere durch die Emporenanlage beeintrachtigt wird. St. James's 

Piccadilly ist im Innern ahnlich mit Emporen ausgesrattet wie St. Stephen's, 

das Mittelschifl mit einem Tonnengewolbe auf Saulen, in welches die kurzen 

Tonnengewolbe der Seitenschiffe einschneiden. Nur das freischwebende grade 

Gebalk unter den Gewolben der Seitenschiffe wirkt schwerfallig (Fig. 241 ). 

\Vren hat damals schon versucht Klassik und Romantik zu verbinden und 

dies ist ihm mindestens so gut gelungen, als irgend einem der neueren Archi-
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tekten. Weiterc ganz gothische Bauten von ihm sind: der kLihne und reiche 

Thurm von St. Michael's, Cornhill, wohingegen die zugehorige Kirche Renais

sanceformcn zeigt; dann der Thurm von St. Dunstan's in the East. Die west

lichen ThUrme der Westminsterabtei sind von Wren hinzugefLigt, abel' die 

Details sind wenig gothisch. Ebenso ist del' Thurm del' Pfarrkirche zu War

wick zwar gothisch in den Hauptlinien, aber mit antiker Detaillirung. 

Die zahlreichen Palastbauten Wren's, in palladiani

scher Stilfassung erbaut, sind geringwerthiger als seine 

Kirchen. Del' Palast zu Winchester ist wenig 

bessel' als eine grosse Kaserne. Der Mittelbau mit sechs 

kOl'inthischen Saulen, und die Risalite mit Saulen an 

den Ecken, konnen das nicht andern. Besser ist del' 

Palast zu Hamptoncourt, aber der Unterbau ist zu 

niedrig, das erste Stockwerk wirkt unruhig und hat 

schlechte Verhaltnisse. Chelsea Hospital ist noch 

schlechter. Greenwich ist glucklicher, so weit es von 

Fig. 239. St. Stephen's, 
\Vallbrook. Gl'llndriss 

(n. Fergnsson). 

ihm ist, vermuthlich sind es die hinteren FlLigel. Diese gruppiren sich glUcklich 

mit den frLiher erbauten Theilen, naher am Flusse. Die Bibliothek in Trinity 

College zu Cambridge ist sehr 

zweckmassig angelegt, und hat 

im unteren Geschosse eine schone 

Arkadenhalle in Rundbogen. 

Das klassische Barock der Fran

zosen, der Stil Louis' XIV., kam 

erst durch den hollandischen Ar

chitekten John Vanbrough (1666 

bis 1726) nach England. Schloss 

Blenheim istdasHauptwerkseines 

Lebens. Die Hauptdisposition ist 

grossartig, ein grosses Oblong 

um zwei kleine HOfe belegen mit 

Fig. 240. St. Stephen's, \Vallbrook. Inneres 
(n. Fergusson). 

vorspringendem Mittelbau und weit ausladenden FIUgelbauten, an der Haupt

front. durch etwas unmotivirte Kurven mit dem Hauptkorper des Baues ver

bunden (Fig, 242). Der Mittelbau enth1ilt grosse Stile und einer del' FIUgel 

~in~ gallcrieartige Bibliothek von bedeutenden Abmcssungcn, Der Aufbau 

wirkt nicht glUcklich, denn die kolossale durch zwei Geschosse gehende 

Hauptordnung lasst alles andere kleinlich erscheinen. Die Parkfront ist besser 

als die Eingangsfront, cinfach und grossartig, und die beiden viereckten 

ThUrme beenden dieselbe krattig (Fig. 243). Der Fehler liegt hier wieder in 
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der libertriebcn gigantischen Ordnung des Mittelbaucs. Am besten sind viel

leicht die beiden Seitenfa<;aden, in gutcn Verhaltnisscn und malerischer Grup

pirung. Allerdings ist hier der Mangel cincr Verbindung zwischen den in Rustika 

behandelten Thlirmen und dcm glatten Uebrigen augcnfallig, auch dic ver-

Fig. 241. St. James's, Piccadilly, Inneres (n. Fergusson). 

schiedenen Fensterweiten und -Hohen wirken sWrcnd. In dcr Gestaltung und 

Dekoration des Innern bleibt Van brough wcit hinter seinen franzosischen V or-

Fig. 242. Grundriss von Schloss Blenheim (n. Fergusson). 

bildern zuruck. Die Hallc ist zu hoch gegen ihre librigen Dimensionen, und der 

feinste Raum, die grosse Bibliothek, zeigt cin plum pes und liberladencs Detail, 

von ungleichem Massstab (Qu. Fergusson, History ctc.). - Castle Howard 

ist der nachst wichtigste Bau Vanbrough's, und in dcrselben Zeit wie Blen-

heim entstanden. Indess ist ersterer bei Weitem gllicklicher disponirt, 
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massiger und einfacher, und kann als einer der besten englischen Landsitze geItcn. 

Der zweigcsehossigc Mittelbau hat aueh hier nur einc durehgehende Ordnung 

und die eingcschossigen Fliigel cinc klcincrc. Einc organische Verbindung dcr 

Thcilc im Aeussercn fchIt zwar eben falls , dagegen wirkt dic mittlere Kuppcl 

vortrefflich. - Die klcincrcn Bautcn Vanbrough's, wie Seaton Dclaval, Eeastbury 

und Grimsthorpe sind wenigcr gut, weil hier die Fehlcr des Massstabs, in der 

Anordnung der Thcile und Glicderungen, noch unangcnehmer hervortretcn. 

Einc nationalc N achfolge fand das franzosische klassische Barock in 

England nieht, dcnn einmal sctztc sich die Schule Wrens fort, und dann nahm 

die Nachfolge dcs Inigo Jones, in dcr Manier des Palladio, die eigentlich 

niemals ganz aufgehort hatte, einen neuen Anlauf, um endlich fast unmerk-

Fig. 243. Ansicht del' Seitenfront yon Schloss Blenheim (n. Fergnsson). 

lich in den klassizircnden Zopfstil Uberzugehen, dem dicse Richtung so 

nahe stcht. 

Hawksmoor (1666-1736), war em SchUlcr und Freund Wren's und 

half ihm zuletzt bci scinen Zeichnungcn. Dic Doppclthlirmc von All Soul's 

College zu Oxford sind vcrmuthlich noch untcr dcr Lcitung Wren's ent

worfcn und nur von Hawksmoor ausgefUhrt. Diesclben haben cine gothische 

Hauptdisposition, mit schlccht stilisirtcm Detail, ahnlich wie die Thlirmc der 

Westminsterabtei. Hawksmoor war auch dcr Architckt von St. Gcorg's 

B I 0 0 m s bury, einer der frlihestcn Kirchen mit cinem Portikus. Derselbe hat 

hier scchs korinthische Saulen, in guten V crhaltnissen, aber statt der Pilaster 

an dcr Rlickwand stehcn hier Halbsaulen. Der an der Seitc stchcnde Thurm ist 

einc Art Rcstauration dcs Mausoleums von Halikarnas. - St. Mary's W 001-

noth in Lombard Strcet von Hawksmool', aber in eincm sehl' verscbiedenen 

Stile, mit cincr kraftigcn Rustika, und massigen Fol'men. St. Georg's-Cburch 

im Ostcn, ebcnfalls mebr barock-nordiscb, schwerfallig in del' Hauptfol'm und 

den Details. 
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Die meist landlichen Bauten, welche den Regierungszeiten der letzten 

Stuarts und der Konigin Anne (1702 - 1714) angehoren, schlichte Ziegelroh

bauten ohne besonderes Detail, aber in malerischer Gruppirung, mit steilen 

Dachern und Giebeln, hohen Schorn stein en und Dachhauben, eine Art gothi

scher Renaissance darstellend, werden als im Stil «Queen Anne» gebaut be

zeichnet und jetzt in England als nationale Renaissance gefeiert. 

Ein Zeitgenosse der Vorigen, der Architekt Colin CampbelL ein Mann 

von Genie, Originalitat und gutem Geschmack, wie er das durch sein Werk 

« Vitruvius Brittannicus» beweist, folgte wieder der Schule des Inigo Jones. 

Der Typus des englischen Landsitzes, den Webb, der Schuler des Jones, in 

Amresbury in Wilthshire, im Anfange des 17. Jahrhunderts, geschaffen, ein 

Oblong in einfachem Quaderbau auf rustizirtem Untergeschoss, mit einem 

giebelgekronten korinthischen Portikus im Mittelbau, in enger Anlehnung an 

Fig. 244. '''anstead House. Frontansicht (n. Fergusson). 

Palladio, ist durch Colin Campbell wieder in Mode gebracht, und hat dann 

im ganzen 18. Jahrhundert Nachahmung gefunden. Wanstead House ist 

sein berUhmtester Bau und galt lange Zeit als Muster, der mit einem Portikus 

versehenen SchlOsser (Fig. 244). Die Abmessungen des Baues sind bedeutend, 

aber der Eindruck ist nUchtern, die beiden Geschosse sind zu gleichwerthig 

und der Portikus wirkt dUnn gegen den schweren Giebel (Qu. Fergusson, 

History etc.). 

Ein anderer namhafter Nachfolger des Inigo Jones ist Kent (1684-1748). 

Der Earl of Burlington war sein Freund und Mitarbeiter. Das fUr den letzteren 

erbaute Budin gton H 0 use, sehr italienisch, ohne wahre Originalitat. Die 

nordliche Parkfront des Schatzamtsgebaudes bei Whitehall von Kent ist besser, 

etwas fiorentinisch in der kraftigen Rustika der beiden Geschosse; aber nur 

der Mittelbau ist zur AusfUhrung gekommen. Das Gebaude der Horse

Guards, an welch em die Seitenfront die bessere ist, von Kent erbaut. Von 

der Wiederaufnahme des gothischen Stils, im romantischen Sinne durch Kent, 

wird noch im folgenden Abschnitt die Rede sein. 
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b) Skulptur und Malerei. 

Ais Bildhauer wird cin Francis Bird (1667-1731) genannt. Die Monu

mentalmalerei bcfand sich in der Nachfolgc der Franzosen. Unter Karl II. 
wird der Neapolitancr An to ni 0 Verrio berufen zur AusfUhrung grosserer 

Deckenbilder. Erhalten sind von demselbcn die manierirten Wandbildcr in 

mehreren Raumen von Burlingtonhouse. James Thornhill (1676-1734) 

hat verschicdenc Altarblatter und Deckengemalde hinterlasscn, in Greenwich 

Hospital, und in der Kuppel der Paulskirche die Geschichten des Apostels 

Paulus, grau in grau. Besser ist die Portratmalerci vertrcten. Gottfried 

Kneller aus LUbeck (1648-1723) hat die englischen Palastc und Land sitze 

mit seincn Bildcrn angcfUllt. Diesdben sind von schoncm Kolorit, naturwahr 

und Reissig durchgeflihrt, abcr in einer gewissen theatralischcn Manicr. Die 

Port rats scines jlingeren Zcitgenosscn Jonathan Richardson sind tlichtiger. 

Auch Joseph Highmore ist als Portratmaler von Bedeutung. 

c) Dekoration, Kunstgewerbe und Kunstlitteratur. 

Der englischen K unststecher sind nur wcnige. C. de Modder, am Ende 

des 17. Jahrhunderts, hat im Genre Louis XIV. Vorlagen fUr Goldschmiede 

gestochen unter dem Titel: Proper Ornamcnts to be Engraved on Plate etc. 

Aehnliches, J. B. Herbst um 1710. Von Buttler Linell, Ornamentzeichner, 

eine Karosse fUr die Konigin von England. 1. Tijou arbeitete urn 1720 und 

von ihm ist ein Werk, betitclt: Nouveau Livre de Serrurcrie de composition 

anglaise, contenant plusieurs dcsseins pour lcs maisons royalcs et pour 

ccllcs dc personnes de qualitc et particuliercs, les quelles ont ete exccutees 

a Londre. 

Urn 1700 beginnt ein Topfer aus Staffordshire die Fabrikation der feinen 

Fayence, indem er gebrannten schwarzen Feucrstein untcr den Pfeifenthon 

mischt, aber die Glasur bleibt noch der altc Bleiglanz. Erst spater entwickelte 

sich hieraus das Wedgwoodgeschirr. 

Die Kunstlitteratur beginnt sich mit dem Griechischen zu beschaftigen, 

wenn auch nur im Allgemcinen und ohne naherc Erforsch1.ll1g der Monumente. 

Francis Vernon, Letter on Greece. Philosoph. Trans. London 1675. - Spon 

et Whcler, Voyage en Grece, Amstcrdam 1676. 12. Der Palladio wird ncu 

aufgelegt. Palladio, A. The architecture. In four books containing a short 

treatisc of the five ordres and thc most necessary observations concerning all 
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sorts of building. London 172!. Der «Vitruvius Brittannicus» von Colin 

Campbell 'wirkte in demselben Sinne. 

Die Reise des Ritters Chardin in Persien und anderen Gegenden des 

Orients, von Paris bis Ispahan, erschienen London 1086, diente vorlaufig, wie 

auch die Reisebeschreibung liber Griechenland, nur zur Befriedigung der 

Neugierde. 

Mit der Aufnahme und Publikation zeitgenossischer Bauten scheint man 

sich nicht sehr beschaftigt ZLl haben; dagegen nimmt das Prahistorische und 

Mittelalterliche die Aufmerksamkeit in Anspruch. D. Stukely, A description 

of Abury, London 1722. - W. Charleton, Chorea Gigantum or the most 

famous antiquity of Great Britain, vulgarly called Stone-Henge, standing on 

Salisbury-Plain restored to the Danes. London 1725. Fol. - J. Webb, 

A vindication of Stone-Heng restored in which the orders and rules of archi

tecture observed by the ancient Romans are discLlsed. London 1725. Fol.

Inigo Jones. The most notable antiquity of Great-Britain vulgarly called 

Stone-Heng on Salisbury-Plain restored, London 1725. Fol. Dann Mittel

alterliches betreffend: Torre, J., The antiquities of York city, 1719 in 8°, und 

Leland, Itenary of Great-Britain, Oxford, 1710. 9 vol. 8°. 

3. Die N achfolge des Borromini in Spanien, der 

churriguereske Stil, und das Eindringen der franzosischen 
Klassik, von 1649 bis 17 50. 

Der lange Zeitraum eines Jahrhunderts spanischer Kunstentwickelung, von 

der Mitte des 17. bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts, umfasst drei in sich sehr 
verschiedene Stilphasen; die aber wcgen ihrer gemeinsamen Abhangigkeit von 
dem itaIienischen borrominesken Barock und gleichzeitig von dem klassischen 

Barock der Franzosen am besten im Zusammenhange und an dieser Stelle 

geschildert werden; obgleich die letzten Jahrzehnte der Periode bereits dem 

Zopfstile erster Phase angehoren, und sogar schon den Uebergang zum spateren 

klassizirenden Zopfstile bilden. Die politischen und litterarischen Verhaltnisse 

Spaniens bereitcn auch diesmal die Stilwandlungen vor, oder gehen mit denselben 

parallel. Unter Philipp IV. und seinem Minister, dem Herzog von Olivarez, 

der spater seinem Neffen Luis de Haro weichen musste. ist der Zusammen

hang mit Italien noch sehr stark; aber: durch die wiederholten Kriege mit 

Frankreich bereitet sich allmahlich das franzosische Uebergewicht vor. Luis 

de Haro schloss endlich 1659 den pyrenaischen Frieden mit Frankreich, unter 
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Verlusten flir Spanien; aber aus der gleichzeitig beschlossenen Heirath der 

Infantin Maria Theresia mit Ludwig XIV. ergaben sich neue Verwickelungen. 

Nach dem Tode Philipp's IV. nahm der unersattliche Ludwig XIV. die spani

sehen Niederlande, als Erbgut seiner Gemahlin, in Anspruch. Karl II. von 

Spanien war erst vier Jahre alt, als sein Vater starb, und kam unter die 

Regentschaft seiner Mutter Anna, eigentlich unter die des deutschen Gross

Inquisitors Neidhard, der dann spater wieder durch Don Juan d'Austria ver

drtingt wurde. Spanien schied mit dem Verluste der Franche-Comte und einer 

Anzahl brabantischer Sttidte, um 1678, aus dem mit Frankreich gcfLihrten 

Kriege. Karl II. starb um 1700 kinderlos, und ernannte den zweiten Enkcl 

Ludwig's XIV., den Herzog Philipp von Anjou, ZLl seinem Nachfolger. Der 

spanische Erbfolgekrieg war die Folge dieser Bestimmung. Nach dem Frieden 

von Utrecht, um 1713, blieb Philipp von Anjou als Philipp V. Konig von 

Spanien, verlor aber Neapcl, Sardinien, Mailand und die spanischen Nieder

lande an Oesterreich. Mit der unbestrittenen Herrschaft der Bourbonen in 

Spanien war auch dasclbst der franzosische Kunsteinfiuss begrUndet, zunachst 

allerdings in der besonderen Umformung, welche der klassizirende Barockstil 

Frankreichs in Norditalien erhalten hatte. Der eigentliche Regent unter dem 

gemLithskranken Konige war bis 1720 der Kardinal Alberoni, spatt::r Elisabeta 

von Parma, die zweite Gemahlin Philipp's. 

Die Nachfolge des borrominesken Stils, wit:: er sich in ltalit::n seit 1630 

ausgebildet hatte, herrscht in Spanien unter Philipp IV. und Karl Il., etwa bis 

zum Ende des 17. Jahrhunderts. Diese ganz auf malt::rischem Prinzipe 

beruhmde Formgebung, die sich in Schatten- und Lichtwirkungen nicht genug 

thun kann, und sich deshalb mit Vorliebe in Kurvaturen der Baumassen 

ergeht, findet in Spanien eine allgemeinere und unbedingtere Nachfolge, als in 

den Librigen europaischen Ltindern. Es sind auch hauptstichlich Maler, welche 

diesen Stil aus Italien herLiberbringen; und Hand in Hand mit dem Eindringen 

dessclben geht ganz folgerecht die hochste BlLithe der durch V dasquez, 

Zurbaran und Murillo vertretenen spanischen Malt::rei. Diese grossen Meister 

verleihen der Epocbe ihren speziell auszeichnenden Charakter. Die Parallde 

in der Litteratur bieten die Dramen des grossen Pedro Calderon de la Barca, 

der noch bis 1681 lebt. Seine vergeistigte Romantik, als echtester Ausdruck 

spanischen Seelenlebens, spiegelt sich auch in der gleichzeitigen bildenden 

Kunst wieder. Die bedeutendcn Zeitgcnossen Calderon's, die Dichter Rojas 

und Moreto, bevvegen sich in demselben Kreise der Ideen und des Ausdrucks. 

Allen gemeinsam ist die glLihende Begeisterung, der Gebrauch glanzender 

Allegorien, und zugleich eine gewisse kLinstliche Geschraubtheit des Gedankens. 

1m crsten Viertel des 18. Jahrhunderts in den ersten Regierungsjahren 
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Philipp's V., beginnt die phantastische Uebertreibung des borrominesken Stils, 

das sogenannte Churrigueresco, welches, mit einer Wendung der deutschen 

Klassik, besonders mit der von Poppclmann in Dresden fUr den Zwinger 

angewendeten Formgebung, in gemme Parallele tritt. Saulen wechseln mit 

Pfeilern und Karyatiden, die Gesimse werden phantastisch gekrUmmt, der ganze 

Bau mit Cartouschen, Thierfellen, Blumenstraussen, Muschcln und Korallen

schnUren bedeckt. Man hat das churriguereske Genre auch wohl als spanisches 

Roccoco bezeichnet, aber mit Unrecht, denn obwohl hier ein ahnlicher Geist 

waltet, so fehlt doch in Spanien wie anfangs in Deutschland das neue System 

der inneren Raumbildung, welches das eigentliche Wesen des franzosischen 

Roccoco's ausmacht. Auch diese Stilwendung des Churrigueresco findet ihre 

Parallele in der gleichzeitigen spanischen Litteratur. Gracian in der Prosa und 

Gongora in der Poesie, die beide den Italienern folgten, bUrgerten einen ahn

lichen Geist der Spitzfindigkeit, der meta phorischen Wendungen in der Litteratur 

em. Skulptur und Malerei foIgten demselben Anstosse, wie man an den 

Bildern Rizi's, den symbolischen Gemalden Jordan's und an den Statuen und 

Reliefs der Nachfolger des Gregorio Hernandez bemerken kann. 

1m zweiten Viertel des 18. Jahrhunderts, in der Spatzeit Philipp's V., 

brachten Juvara und Sachetti die Nachfolge der franzosischen Klassik nach 

Spanien. Auch Franzosen, wie Carlier, waren direkt als BaukUnstler thatig. 

Man ging absichtlich darauf aus den borrominesken Stil zu beseitigen, zog 

deshalb fremde Architekten ins Land, und grUndete die vorbereitende Junta 

fUr das Studium der Architektur. Wie fast immer, ging auch hier die grund

legende Bewegung von der Litteratur aus. Das zweite Viertel des 18. Jahr

hunderts lasst die spanisch-nationale Litteratur unrettbar untergehen und setzt 
die Nachahmung cler franzosischen Pseudoklassik an deren Stelle. Luzan BIas 

Nasarre, Montiano und V clasquez kultiviren c,liesen Stil und besiegen die 

nationale Opposition der Jose Canizares und Antonio de Zamora. 

a) Architektur. 

Der malerische Barockstil wird aus Italien von Malern nach Spanien 

hertibergebracht. Der nach Zeichnungen des Alonso Cmo, um 1649, fUr den 

Einzug cler Konigin Dona Maria Ana von Oesterreich errichtete Triumph

bogen, war einer der ersten Versuche im borrominesken Stil in Spanien. Ein 

anclerer Maler Francisco Herrera, der JUngere, hatte in Rom den borro

minesken Stil stuclirt, wurde 1677 mit cler Oberleitung cler koniglichen Bauten 

beauftragt, uncl errichtete das erste becleutende Architekturwerk dieser Richtung 
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111 Spanien, die Kirche Nuestra Sei'iora del Pilar zu Zaragossa. Der 

Bau ist 1677 begonnen, dann in langen Zwischenraumen von verschiedenen 

Architekten fortgefUhrt, und kaum jetzt vollendet zu nennen (Fig. 245). Die 

grosse dreischiffige Anlage, mit ringsum gehenden Kapellenbauten, bildet im 

Ganzen ein Parallelogramm mit vier ThUrmen an den Ecken, von denen l1ur 

einer hOher gefUhrt ist (Fig. 246). An den Langseiten befinden sich vier 

Portale. 1m Aeusseren erscheint die Kirche als eine stumpfe Masse, ohne einen 

beherrschenden Mittelpunkt. Die Zwi-

schenmauern der niedriger gebliebenen 

Kapellen sind strebepfeilerartig, aber 

roh ausgebildet (Qu. Fergusson, History 

of modern arts). Noch eine Anzahl Maler 

folgten den Fusstapfen der vorigen; 

so Rizi, der grosse Meister der Per

spektive, mit den Dekorationen fUr das 

Theater del Buen Retiro fUr Philipp IV., 

mit Uberreichem Cartouschen- und Blatt

werk, dann Donoso, Valdes Leal und 

Cuello. 

Nach dem Vorbilde Borromini's 

und noch mehr in der Nachfolge seines 

Schulers Guarini, des sen Manier einen 

sehr bedeutenden Einfluss auf die 

spanische Architektur ausUbte, brachte 

Donoso zuerst die gekrUmmten Grund

risslinien auf, mit ihrem Gefolge von 
geschwungenen und durchschnittenen 

Giebeln u. s. w. Von ihm, der Kreuz-

gang des Klosters Santo Tomas zu 

ti II 
Fig. 245. Grllndriss von N. S. del Pilar ZlJ 

Zaragossa (n. Fergusson). 

Madrid, dann der Umbau der Fa~ade des Palastes der Panaderia zu Madrid, 

vom Hauptgeschosse ab, und die Portale der Kirche von Santa Cruz und San 

Luis daselbst. Sebastian Recuesta erbaute in demselben Stile, um 1655, die 

Minoritenkirche zu Sevilla; Jose Arroyo 1699 die MUnze zu Cuenca; Francisco 

Dardero 1688 den Altartabernakel in der Konventualkirche zu Ucles; Sebastian 

de Herrera y Barnuevo, eiller der kuhnsten Zeichner, errichtet bis 1670 eine 

grosse Anzahl Tabernakel. Von demselben, die Arbeiten an der Kapelle San 

Isidro in der Pfarrkirche San Andres zu Madrid fortgesetzt und der ursprUng

lich einfachere Plan des Frater Diego verandert. Sebastian de Herrera 

war auch Maler und Bildhauer, als solcher SchUler des Alonso Cano, und 
EnE II. '4 
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bedeutender als Bildhauer wie als Architekt. Die K ape 11 e San lsi d r 0 be

steht aus zwei Raumen, einem viereckten Vorraume und der achteckten 

eigentlichen Kapelle. letztere durch eine Kuppel auf zwolf Saulen von schwar·

zem Marmor mit Bronzekapittilen liberdeckt (Qu. Villa-Amil). Von Cayetano 

Acosta 1670 der Altartabernakel in der Stiftskirche San Salvador zu Sevilla. 

lose del Olmo errichtet 1677 die Kapelle und den Altartabernakel von Santa 

Forma in der Kirche des Escorial. Antonio Rodriguez ist der Urheber der 

erst 1734 vollendeten Fa~ade des Stifts Santelmo in Sevilla mit seiner merk

wlirdigen Fa~ade (Fig. 247). Miguel Figueroa erbaut ebendaselbst die Kloster

kirche San Pablo. Ignazio Moncalcan und Pedro Portello errichten gemein

schaftlich das Hospital von San Agustin zu Osma, urn 1699. Die Kapelle und 

das Grabmal von San Isidro in der Pfarrkirche San Andres zu Madrid stammen 

in der ersten Anlage aus der Mitte des 17. lahrhunderts und sind unter Philipp IV. 

nach den Phincn des Frater Diego von Villareal, dcm Architekten des Konigs 

ausgefUhrt. Villareal war ein Zeitgenosse und Untergebener des grossen 

MaIers V clasquez. Wie schon erwahnt wurde die Kapclle erst spater durch 

Sebastian de Herrera nach verandertem Plan vollendet. Der Hauptaltar der 

Kirche Nuestra Senora del Juncal zu Irun, urn 1642, von Barnabe Cordero 

errichtet. Die zweite Kathedrale von Zaragossa, Seo genannt, ist 1685 

nach den P!anen eines romischen Architekten 1. B. Contini, \velcher auch das 

Hospital von Montserat baute, begonnen. Bemerkenswerth ist hier der 

Thurmbau, als typisch fUr diese Zeit in Spanien. Ein unteres Geschoss in 

Rustika, mit einer schweren Gallerie abschliessend, darUber ein zweites vier

ecktes Geschoss, ohne Oefhmngen, nur mit pfeilerartigen Vorsprungen aus

gestattet. Die beiden anderen Stockwerke achteckt, sich verjungend, mit 

einem geschweiften Helmdach und Spitze abgeschlossen (Qu. Fergusson). 

Uebcrhaupt sind dic haufig vorkommenden Thurmbauten der spanischen Re

naissancekirchen bcmcrkenswenh; sie stehen mcist in guter Verbindung mit 

dem Hauptkorper der Kirchc. Das Innere der Rcnaissancckirchcn dieser Zeit, 

wovon die erwahnte Kapelle San Isidro in San Andres zu Madrid ein gutes 

Beispiel liefert, sind Ubertrieben reich in der Ornamentik; der herrschende 

Stuckstil ist hiervon cine der Hauptursachen. 

Mit dem Anfange des 18. lahrhunderts beginnt eine Veranderung des 

Stils, in das sogcnannte churriguereske Genre. welches eigentlich nur eine 

Steigerung des malerischen Rarockstils ins Phantastische und Ueppige bedeutet. 

Ein dem ahnliches StiIgefUhI ging damals durch ganz Europa, und bildete 

die Vorbereitung fUr das Roccoco, welches abel' doch nur in Frankreich zu 

einer systematischen Entwickelung der neuen Raumgestaltung gelangte. Das 

eh urrigueresco ist, wie die Poppelmann'sche Architektur am Zwinger zu 



Fig. 247. Portalansicht vom Stift Santelmo in Sevilla. 
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Fig. 248. Altar .,EI transparente" ill der Kathedrale yon Toledo. 
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Dresden, wesentlich neu nur in der Gestaltung des Aeusseren, und erhalt 

seine Charakteristik durch eine gewisse Fessellosigkeit und Freiheit gegenliber 

den antiken Stilgesetzen und Verhaltnissen. Dazu tritt ein Uberq uellender 

Reichthum des Dekorativen, der das Struktive der Bauglieder ganz umhlillt 

und beinah unkenntlich macht. Die Hauptvertreter dieser neuen Schule sind: 

Francisco Hurtado, Narciso Thome, Jose Churriguera llnd Pedro Rivera. 

Jose Churriguera, der diesem Genre den Namen gab, ist vor aHem 

der unermlidliche Zeichner von Altartabernakeln. Francisco Hurtado erbaut 

in derselben Art die Kapelle des Sanktuariums in der Karthause del Paular. 

Von Narciso Thome stammt das verschnorkelte Fenster in der Kathe

drale von Toledo und der berlihmte Altar daselbst von 1721, genannt «cl 

transparente», am Eingange der grossen Kapelle (Fig. 248). Derselbe 

stellt eine kolossale Masse dar von Bronze, Marmor und Jaspis, 1st mit 

emer unlibersehbaren Menge von Figuren und Engeln auf Wolken aus

gestattet und kommt in der Detailbildung dem Roccoco am nachsten. Die 

Gesammtkonzeption zeugt von grosser klinstlerischer Phantasie; leider ist das 

Figlirliche im Einzelnen ohne rechte Wahrheit '(Qu. Villa-Ami I). Der Haupt

altar der Pfarrkirche von San Lesmes zu Burgos aus dem Anfange des 

18. Jahrhunderts, gehort in dasselbe Genre. Der architektonische Vertreter 

des Churrigueresco, in Madrid besonders fruchtbar, ist der Oberbaumeister 

Pedro Rivera. Von ihm daselbst: die Fa.;ade des Hospicio (Fig. 249), 

die Kaserne der Gardes-du-Corps, das Seminar der Adligen, die Eremitei 

Nuestra Senora del Puerto, die Kirche der Irlander, San Antonio Abad in 

der Strasse de Hortaleza, die Kirche der Benediktiner von Montserrate in 

der Anche de San Bernarda, verschiedene Adelshotels, die Springbrunnen 

der Puerta del Sol, das Gitter von San Luis und der kleine Anton-Martin

platz. Nachfolger des Rivera sind: Lorenzo Fernandez mit der Hauptfa.;ade 

des erzbischoflichen Palastes zu Sevilla VOll 1704, Bernardo Alonso de Celada, 

der in Valencia mehreres baute, Cordona um 1725 mit der Kirche der Minimen 

zu Valencia, Pedro Roldan mit der Kirche des Stifts "de las beccls» in 

Sevilla, Ignazio Ibero, der Meister des Thurmes von Eigoibar und Thomas 

Jaurequi mit dem Altartabcrnakel von Guipuzcoa. 

Eine neuc Wendung nahm der spanische Archirekturstil im zweiten 

Viertel des 18. Jahrhunderts; auf das churriguereske Genre folgtcaber nicht 

das Roccoco, wie man vermuthen sollte, sondern eine zopfige Nachahmung 

des franzosischen klassischen Barocks. Diese durch Perrault und Jules Hardouin 

Marsart in Frankreich begrlindete Stilform, hatte auch dic italienische Kunst 

besiegt, und drang nun von dorther unaufhaltsam nach Spanien vor, beglinstigt 

durch die, seit Philipp's V., des Enkels Ludwig's XIV. Thronbcsteigung, Ublich 
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gewordene Nachahmung der franzosischen Klassik in der spanischcn Litteratur. 

Der erste Schritt zur Beseitigung des borrominesken Stils war die Berufung 

----- . 
Fig. 249. I'ortalansicht vom Hospicio zu .\[adrid. 

fremder Baumeister, luvara's und Sachetti's, der zweite geschah durch die 

1744 erfolgende GrUndung der vorbereitenden 1 unta fUr das Studium der 

Architektur. Sachetti, Marchand, Bonavia und Ventura Rodriguez waren die 

crsten Lehrer an derselben. 
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F el i pel vara, oder Juvara, allerdings von Geburt ein Spanier, aber em 

berUhmter italienischer Architekt, wurde durch Philipp V. berufen, um den 

Bau des neuen koniglichen Palastes in Madrid zu ubernehmen, an Stelle 

des alteren im Jahre 1734 abgebrannten Gebaudes. Juvara entwarf einen 

grossartigen Plan in der Art eines poetischen Traumes, starb aber schon 1736 

vor AusfUhrung desselben, worauf sein SchUler Juan Bautista Sachetti 

an seine Stelle trat. Dieser entwarf einen anderen, bescheideneren Plan, 

welcher von 1737 ab zur AusfUhrung kam. Das Schloss bildet ein machtiges 

Viereck von 440 Fuss Seitenlange und etwa 100 Fuss Hohe, mit einem Hol' 

in der Mitte. Der Unterbau, in Granit mit Bossagen hergestellt, hat nach der 

Flussseite drei Range Fenster, der Oberbau hat ebenfalls drei Geschosse, 

welche durch eine jonische Ordnung dekorirt sind. Die Attika liber dem 

Hauptgesims bildet ein siebentes Geschoss. Die Hauptraume zeigel1 in fehler

hafter Weise zvvei Fensterreihen Ubereinander; und auch die Details des 

Aeussern sind unkorrekt und gleichgUltig behandeIt. Dem Ganzen fehIt der 

grossartige eigentliche Palastcharakter, trotz der uml'angreichen Baumasse; 

und dieser Mangel wird hauptsachlich durch die zu geringe Axenweite und 

die Haufung der Geschosse verschuldet (Qu. Fergusson). Der Palast von 

Ildefonso, ebenfalls von Sachetti, bildet ein spanisches Versailles in kleinem 

Massstabe. 

Der Palast von Aranj uez, unter Philipp V. 1739 von Marchand 

umgebaut, ist der nachst wichtigste nach dem Escorial und dem Schlosse in 

Madrid, weniger wegen seiner Abmessungen, als wegen del' Schonheit und 
Korrektheit seiner Details. Der Palast zeigt einen Mittelbau in guten Ver

haItnissen und Eckrisalite mit Kuppeln. Virgilio Ra veglio baut den Palast 

von Riofrio zu derselben Zeit, aber ohne besondere architektonische Bedeutung. 

Giacomo Bonavia errichtet in Aranjuez, in einer bereits von der frUheren 

etwas abweichenden Stilfassung, die Kirche San Antonio, und in Madrid die 

Kirche San Justo y Pastor. Das Schloss von Buen Retiro, von demselben 

Architekten, ist nicht gerade bemerkenswerth. Dasselbe ist spater von Bonavera 

und Pavia verandert. Bonavia geht in den erwahnten Kirchenbauten in 

Aranjuez und Madrid wieder mehr auf das altere italienische Barock zurUck; 

besonders die letztere Kirche zeigt wieder die Kurvaturen der Hauptlinien, 

in borrominesker Art. Der Franzose Fran~ois Carlier fUhrt, in einem 

freieren Stile, aber nicht mehr im feinen und streng en Geschmacke, unter 

Philpp IV. die Kirche zu Pardo und die Kirche der Pramonstratenser zu Madrid 

aus. Carlier's Thatigkeit dauerte noch l1ach der Mitte des Jahrhunderts, unter 

Ferdinand VI. fort, als bereits der klassizirende Zopfstil begol1nen hatte. In 

seinem nach 1750 erbauten prachtigen Kloster de las Salesas Reales 
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behielt indess Carlier noch dcn Stil der frUhcren Epochc bei. Dasselbe zcigt 

Cl\1C stattliche Fa<;adc, mit korinthischcn Saulcn und rcichcr Ornamentirung, 

e1l1C hohe Kuppel und aufstrcbende Thlirme. 

Ein cinhcimischer Kunstler dieser Epochc, welcher eben falls im Stil der 

franzosischen Klassik baut, ist Fr. Juan Ascondo, in den Kirchen von San 

Roman de Hornija und Villar de Frades, der Casa de la Granga in Fuentes, 

dem Hause dcs Vizconde von Valoria zu Valladolid und den zwei Gallerien 

des Hauptkreuzganges im Bencdiktinerkloster daselbst. 

Die portugiesischen Renaissancebautcn mogen hier wenigstens anhang

weise Erwuhnung finden; im Allgemcinen ist von dcnselbcn wenig bekannt. 

Ein alter Palast von dem frUher in Lissabon berichtet wird, ist nicht mehr 

vorhanden, vielleicht ist derselbe durch Erdbebcn zersWrt. Das Kloster von 

Mafra, ein grosses Renaissancewerk dcs Landes, wurde in Folge eines Gellibdes 

unter Johann V. von cinem deutschcn Baumcister Ludovico erbaut. Dasselbe 

ist 760 Fuss lang, 670 Fuss tief, und Ubertrifft an Grosse den Escorial. Die 

Kirchc steht im Mittel der Hauptfa<;ade und wird dcshalb in ihrer Wirkung 

durch die mlichtigen, in gleicher Hohe anschliessenden FIUgelbauten etwas 

beeintrachtigt. Uebrigens ist das Aeusserc des Klostcrs von Mafra dem des 

Escorial Ubcrlegen. Die EckthUrme, mit geschwciften Helmdlichern, bilden 

einen wirksamen Abschluss und sind gut dctaillirt. Eine grossartige Frei

treppe leitct zum Portal der Kirche. Dic gcringcrc Anzahl der Geschosse, 

drci bis hochstens vier, sichern dem Gebliude einen wUrdigen schlossartigen 

Charakter. In der Hauptsache ist auch hier, wic im Escorial, ein Kloster mit 

einem Palast vereinigt. 

Aus Mangel an einheimischen Publikationen ist sonst von der portu

giesischen Renaissancekunst fast nichts bekannt, man kennt weder den Namen 

eines berUhmten Architckten, noch den eines MaIers oder Bildhauers. 

b) Skulptur. 

Von den obengenannten Malern, welche den malerischen Barockstil von 

ItaIien nach Spanien Ubertrugcn, waren mchrere auch Bildhauer; so Alonso 

Cano (1601-1667) und sein SchUler Sebastian de Herrera y Barnucvo. Die 

spanische Skulptur folgte, wie damals Uberall, der Schule des Bernini und 

warf sich auf den gcsteigerten Ausdruck der Aff'ekte und die Anwendung der 

Allegorien, urn mit der Malerei wetteifern zu k1.innen. Uebrigens sind die 

Vertreter der Skulptur dieser Epoche in Spanien bei weitem nicht so berUhmt. 
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als die gleichzeitigen span is chen Maler, oder ihr grosses italienisches Vorbild 

Bernini. 

Die Statu en der Kapelle San Isidro in der Pfarrkirche San Andres zu 

Madrid, ein heiliger Isidro und seine Gemahlin Marie de la Cabeza, von Manuel 

Pereira gearbeitet sind nicht mehr vorhanden. Die Figuren am Hauptaltar der 

Kirche N uestra Senora del Juncal zu Jrun von 1642, sind von Baseardo. Ein 

Nicolas Vergara, der Aeltere (t ,674), wird in dieser Ztit als bedeutender Bild

hauer genanl1t. Die frUher erwahnten Erbauer von Altartabernakeln 

Francisco Dardero, Cayetano Acosta und Jose del Olmo waren ebenblls Bild

hauer von Bedeutung. Dasselbe gilt, im ersten Viertel des 18. Jahrhunderts, 

zur Zeit des churrigueresken Stils, von Narciso Thome, dem Meister des be

rUhmten Altars <<el trans parente» in der Kathedrale von Toledo; jedoch ist 

das hier gegebene FigUrliche mehr dekorativ, als rein und wahr in der Durch

fUhrung. Gregorio Hernandez und seine Nachfolger kultivirten dieselbe Stil

richtung mit Schwebetiguren und W olkengruppen. Aus der Familie Vergara 

werden noch mehrere Mitglieder als Bildhauer genannt. 

c) Malerei. 

Die spanische Malerei erzielt erst jetzt ihre hochste BlUthe; und zwar 

im Anschluss an die grossen italienischen Malerschulen, aber doch mit einem 

starken nationalen Geprage. Besonders in diesem Zweige der bildenden 

Kunst kommt das spanische KunstgefUhl so stark und eigenartig zum Aus

druck, wie in der gleichzeitigen Poesie; und diese Erscheinung ist es, weIche 

das sonst wohl berechtigte Urtheil wesentlich moditiziren kann, als hatten 

die Spanier das Meiste in der Kunst den Fremden zu verdanken. 

Aus der Schule von Sevilla gehoren schon, Francisco de Herrera el mozo 

(der Sohn), vorher als Architekt und Bildhauer erwahnt, Alonso Vasquez, 

Augustin del Castillo, sein Sohn Antonio und sein Bruder Juan del Castillo 

der Periode des ausgebildeten Barockstils an; aber ihre Richtung geht mehr 

auf den ausserlichen EIIekt, ohne innere Vertiefung. 

Der erste wirklich grosse spanische Maler der BlUthezeit, eben falls zur 

Schule von Sevilla gehorend, ist Francisco Zurbaran (1598-1662), der 

SchUler des Roelas, aber von grosserer Energie des Kolorits und besserer 

Naturnachahmung als sein Meister. Sein grosses Bild des heiligen Thomas 

von Aquino, im Museum zu Sevilla, zeigt liber dem Heiligen eine Glorie mit 

Christus, Maria, Engeln und Heiligen, unterwarts Kaiser Karl V. und den 

GrUnder des Kollegiums des Heiligen, mit seiner Familie. Das Kolorit ist 

ernst und feierlich, das Helldunkel von besonderer Kraft, und sowohl Portrat-
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kiipfe, wie Stotfe sind vorzLiglich gemalt. 1m Louvre sind von Zurbaran zwel 

und neunzig Bilder, stimmtlich kirchlichen Inhahs. Die ekstatische Andacht 

und VerzLickung ist in allen meisterhaft wiedergegeben, weniger die ruhige 

Schonheit, etwa einer thronenden Madonna. Seine weiblichen Heiligen sind 

echte Spanierinnen, im vornehmen KostLim der Zeit. Die Martyrienbilder 

des Zurbaran geben das Grtissliche, wie die der gleichzeitigen Italiener; sic 

ersparen Nichts an der Darstellung der grausamsten Henkersqualen. 

Diego Velasquez de Silva (1599-1660), der unLibenroflcne spanische 

Portratmaler, ist in der Schule des alteren Herrera, dann in der des Pacheco 

gebildet. Seit 1622 lebt Velasquez als Hofmaler Philipp's IV. in. Madrid. Seine 

berLihmten Portrtits finden sich in allen Gallerien Europa's. 1m Museum Zll 

Madrid: die Uebergabe von Breda mit einem grossen Reichthum von Portrat

Jiguren, dann das Reiterbild Philipp IV. in freier sonnenheller Landschaft von 

hochster Meisterschaft. 1m Louvre: ein Portrlit Philipp's IV., in braun ge

kleidet, ein Gewehr in einer Hand, die MUtze in der anderen, in mitten einer 

untergeordnet dargestellten Landschaft, alles eint~lch, frei und breit behandelt, 

wie die Natur sclbst, dann cine seiner Perlen, die kleine Infantin Margaretha, 

mit der voUen Naivitat des Kindes, aber dennoch mit dem Ausdrucke der 

Wurde einer Prinzessin (Fig. 2§0). In den Uffizien zu Florenz, sein eigenes 

vornehmes Portrat und das gewaltige Reiterbild Philipp's IV. mit Allegorien, 

in otlener Landschaft, mit unglaublicher Beherrschung des Tons und der 

Farbe gemalt. 1m Pal. Pitti zu Florenz, ein Herr von leidenschaftlichen ZUgen, 

die lange aristokratische Hand am Degengcftiss. 1m Pal. Doria zu Rom, 

Innocenz X. sitzend, vielleicht das beste Papstportrtit des lahrhunderts. Kirchen

bilder hat Velasquez nur wenige gemalt, aber die vorhandenen sind von hohem 

Werth. 1m Museum zu Madrid: cine Kronung der Maria, den gekreuzigten 

Christus auf nachtlichem Hintergrunde, und eine Steinigung des heiligen 

Stephan us. Von seinen mythologischen Bildern im Museum zu Madrid ist 

die Vulkansschmiede durch einen grossartigen Beleuchtungscffekt hervorragend. 

Auch als Genremaler ist Velasquez von grosser Bedeutung und seine Ent

wickelungsstufen werden durch drei Hauptbilder dieser Art bezeichnet. Das 

Bild eines Wasserverktiufers, der einem Knaben zu trinken giebt, in London, 

ist noch streng und hart, das zweite Bild des «Bacco hnto», im Museum zu 

Madrid, cine lustige Gesellschaft darstellend, deren einer den Bacchus spielt, 

zeigt den heitersten Humor, bei gediegendster Aus[Uhrung, und endlich ist 

die Gruppe der Spinllerinnen und einkaufenden Damen, in einem heUdunklen 

Gemach, ebenfalls im Madrider Museum befindlich, von schlichtester Natur

wahrheit, zugleich von liebenswUrdigster Anmuth. Auch Landschaften von 

bedeutender DurchfUhrung sind von Velasquez vorhanden. 
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Schiller des Velasquez sind: Juan de Pareja, el Esclavo (der Sklave), 

lange Zeit Diener des Velasquez, der sich heimlich zum Maler bildete, Nicolas 

de Villacis und Juan Bautista de Mazo Martinez. Ausser in diesen zeigt sich 

Fig. 250. Velasquez. Infantin. 

die Blilthe der Schule von Madrid bei den Schillern des Pedro de las Cuevas. 

Zu diesen gehort Antonio Pereda (1590-1669), der dem Murillo im Kolorit 

gleichkommt. Von ihm, im Museum zu Madrid eine Verziickung des heiligen 

Hieronymus von lebensvollstem Ausdruck, im Louvre der heilige Ildefonso, 
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dem die Madonna das bischoHiche Gewand reicht, in der Gallerie Esterhazi zu 

Wien ein heiliger Antonius mit dem Jesusknabel1, in der MUnchener Gallerie 

trefHiche Portrats. Andere SchUler des Cuevas sind: Francisco Camilo, Jose 

Leonardo, Antonio Arias Fernandez, und Juan Caretio di Miranda (1614-1685), 

ais einer der ausgezeichnetsten. Von Letzterem, in der Gallerie Esterhazi das 

Bild des heiligen Dominikus, im Berliner Museum das Portratbild Karl's II. 
als Knabe, im Louvre zwei Port rats Karl's II. Matteo Corezo ist ein SchUler 

des Cardio. Francisco Caro und Alonso del Arco werden als Urheber der 

Bilder in der Kapelle San Isidro in der Pfarrkirche von San Andres zu 

Madrid genannt. 

Einer der wenigen namhaften Meister der sehr verbreiteten Schule von 

Granada ist der schon als Architekt und Bildhauer erwahnte A Ion soC a n 0 

(1601-1667). NatUrliche Einfachheit der Komposition, Beachtung der Gewarid

motive zum Ausdrucke des Korperlichen, zeichnen ihn vortheilhaft aus, ebenso 

seine begrUndeten anatomischen Kenntnisse. Von ihm, im Museum zu Madrid 

eine Maria mit dem Christuskinde in einer naturalistisch behandelten Land

schaft, dann ein Christusleichnam von einem Engel unterstUtzt. Ausserdem 

befanden sich Gemalde aus semer spateren Zeit in den Gallerien zu Paris, 

London und Wien. 

Pedro de Moya (1610-1666), zuerst em SchUler des Juan de Castillo, 

spater des van Dyck in London, hat besonders gute Portrats gemalt; Juan de 

Sevilla ist sein SchUler. 

Bartolome Esteban Murillo (1618-1682), der berUhmteste der spa

nischen Maler, ist zugleich der letzte grosse Meister der Schule von Sevilla. 

Bei ihm, wie bei allen grossen Spaniern dieser Zeit, ist Kolorit und Auf

fassung von Tizian beeinHusst. 1m Besonderen ist Murillo ein SchUler des 
Castillo, spUter bil.det er sich in Madrid nach Velasquez, Ribera und van Dyck 

weiter. Aber allen diesen SchuleinfiUssen gegenliber bewahrt Murillo ein 

hohes Mass innerlicher Freiheit, und seine unglaublich zahlreichen Prod uk

tionen fiiessen, wie bei Rafael, aus voller tief innerlicher Inspiration. Die 

Affektmalerei, die allgemein sein lahrhundert beherrscht, erscheint bei ihm in 

der edelsten Form, als reine innige Andacht und gottlich naive Freudigkeit. 

Sein Kolorit ist vollendet wie das des Velasquez; aber er hat cine Verbindung 

der sinnlichen Schonheit mit der heiligsten VerzUckung voraus, die ihn mit 

Correggio in Parallele bringt. Die herrlichen Madonnen Murillo's verfallen 

noch nicht selbst in Affekt, wie damals bei den Italienern und Flamlundern 

durchweg Ublich, sondern bewahren einen naiven Naturalismus. In seinen 

zahlreichen Genrebildern wetteifert Murillo in Naturwahrheit mit Velasquez. 

Eins der schonsten Bilder Murillo's, cler heilige Antonius von Padua, der das 
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lesuskind aus der Hand der heiligen lungfrau empfangt, in der Kathedrale von 

Sevilla. In einer Wiederholung desselben Stoffes, in einem Gemalde des 

Berliner Museums, ruht das Christuskind bereits auf den Armen des Heiligen. 

Von den acht Bildern fUr die Kirche de la Caridad zu Sevilla, die Werke del' 

Barmherzigkeit darstellend, sind nur noch drei an ihrem ursprunglichcn Be

stimmungsorte. Die heilige Elisabeth von Ungarn als PHegerin der Aus

satzigen, in del' Akademie zu Madrid, eines der schonsten Bilder des Meisters. 

Eine «Conception» genannte Darstellung der Madonna, im Louvre, ist aus

gezeichnet durch die Mischung von Realitat und Ideal, sie kommt an \Verth 

der sixtinischen Madonna Rafael's gleich. Die heilige lungfrau, ganz als 

Spanierin aufgefasst, steht auf der Erdkugel und schaut mit Ubermachtiger 

Sehnsucht und Begeisterung nach dem Himmel empor, von dem goldenes 

Licht auf sie herabstromt. Ueber der lungfrau halten Engel ein Spruchband, 

unten ist eine Gruppe von flinf Halbfiguren, in del' hingebendsten Anbetung, 

abel' zugleich von hnchster Naturwahrheit; denn Murillo malte die Menschen 

eben so gut wie die Engel. Die berUhmte «Assunta», ebenfalls in Paris, stellt 

die lungfrau in weissem Kleide vor, mit azurblauem Mantel auf den Schultern, 

sternengekront und auf del' Mondsichel stehend; sie steigt leicht wie ein 

Hauch zu ihrer himmlischen Heimath, ihre Hande sind auf der Brust gekreuzt 

und ibre Augen strahlen bereits die himmlische Klarheit zurUck. Eine Glorie 

von kleinen Cherubims in gllicklichem Gedrange umgiebt sie. Die kirchljcben 

Bilder Murillo's athmen eine echt religiose Begeisterung, indess sind seine 

Madonnen irdisch wahr. Die Madonna 1m Pal. Corsini in Florenz ist 
einfach liebenswUrdig in den Charakteren del' Mutter und des lesuskindes, 

und bei theilweiser grosser Fluchtigkeit doch ein Wunder des Tons. Die 

Madonnen im Pal. Pitti erreichen diese Wonne des Tones nicht, die eine 

- das Kind mit dem Rosenkranz spielend - ist auch in der Malerei 

weniger lebendig. Die Geburt der Maria, im Louvre, giebt den Vorgang 
in bescheidener HUtte, und verbindet damit die Erscheinung himmlischer 

We sen. Das Licht geht von dem N eugeborenen aus und erleuchtet 

die UlHere Gruppe, em Farbenbouquet von unvergleichlicher Frische 

bildend (Figur 251). Das Wunder des heiligen Diego, gewohnlich die Engel

kUche genannt, eben falls im Louvre. San Diego schwebt im ekstatischen 

Gebet, von oben kommen Engel herab und bringen Lebensmittel, welche sie 

bereiten. Die Engel sind in ihrem Thun ganz naiv. Von den vielen yortreff

lichen Genrebildern Murillo's befinden sich Beispiele in del' Gallerie Esterhazi 

zu Wien, in der Munchener Gallerie, in englischen Sammlungen, und im 

Louvre. Seine Bettelkinder im Louvre, unter anderen ein Bettler am Fusse 

einer Mauer, yon einem Strahl der Sonne getroffen, sind von wunderbarer 
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Malerei. Die in vollendetem Humor gemalten13ettlcr und 13auern Murillo's geben 

aber doch meist nur einzelfle Charakterfiguren in grossem Massstabc (Figur 252). 

Juan Valdez, ein Ncbcnbuhler Murillo's, Joseph Anolincz und Ignacio 

Fig. 252. !\I urill o. !\Ielonenesser. 

Iriarte, cler vorzliglichste spanische Landschafter, gchoren dcr Schulc von 

Sevilla an. Indess bildet die Landschaftsmalcrei die schwache Seite der 

Spanier. Ausser von Iriarte, dcm Mitarbeiter Murillo's, sind von Velasquez, 

wie schon erwahnt, einige Landschaftcn vorhanden. Eine Landschaft im 
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Louvre tragt Murillo's Namen. Sie giebt eine ode Gebirgsgegend bei trlibem 

Himmel in skizzenhafter aber meisterlich sicherer Behandlung. Enrique de 

las Marinas (1620-1680) wird als ausgezeichneter Landschafter gerUhmt. 

In der Schule von Madrid steht Francisco Rizi an der Spitze einer 

anderen Reihe von SchUlern. Sein vorzUglichster SchUler, 1 uan Antonio 

Escalante, zeichnet sich durch anmuthiges Kolorit aus. Claudio Coello (t ,693), 

einer der letzten spanischen Meister, welche noch den alten Traditionen 

folgten, verbindet damit doch schon die Nachahmung der Niederlander und 

der spateren Venetianer. Gegen das Ende des 17. lahrhunderts erlosch die 

Bllithe der spanischen Kunst. 

FUr die damals in Italien aufkommenden Leistungen der Schnellmalerei 

bot Spanien kein geeignetes Feld, es fehlte an den Bauten, welche eine solche 

Dekoration erforderten; indess kam Luca Giordano in den letzten lahren 

des 17. lahrhunderts nach Spanien und bemalte in dieser Art handfertiger 

Bravour das Tonnengewolbe tiber dem Chor der Kirche des Escorials. Eine 

ahnliche Richtung in der Malerei verfolgt Antonio Palomino y Velasco (1653 

bis 1726), und hat vicl in ausserlicher Tuchtigkeit geschaffen. - Dersclbe giebt 

zugleich die erst en brauchbaren Notizen Uber spanische KUnstler. - Antonio 

Villadomat (1678 - 1755) hat sich eine schlichtere Weise der Darstellung 

gebildet, und Alonso de Tobar ist ein guter Nachahmer des Murillo. Das 

letzte was in Spanien im ,8. lahrhundert Ansprechendes geleistet wird, sind 

dekorative Malereien zur Ausstattung der SchlOsser; Espinos liefert die 

BlumenstUcke und Luis Menendez die Stillleben in den Salen des Schlosses 

von Aranjuez, und endlich der Venetianer Giov. Bapt. Tiepolo die Fresken 

der Decke im Thronsaal des Schlosses von Madrid, in der Deckenvoute die 

Volkerschaften Spaniens darstellend. 

d) Dekoration und Kunstgewerbe. 

Die dekorative Kunst der Epoche wechselt selbstverstlindlich mit den 

verschiedenen, aufeinanderfolgenden Stilphasen ihren Ausdruck. Ueberhaupt 

muss man sich dieselbe reich und prunkvoll vorstellen, mit hUufiger Verwen

dung edler Metalle, farbiger Marmore und Bronzen. Dies gilt in erster Linie 

von der Ausstattung der Kirchen und Kapellen, dann von dem Innern der konig

lichen SchlOsser und der Alcazar's, welche letzteren in Spanien eine grosse Be

deutung fUr das offentliche Leben beanspruchen. Eine Probe kostbarer Kirchen

ausstattung giebt das silbervergoldete Fussgestell, oder der Thron fUr die Statue 

der heiligen lungfrau, in der Kapelle del Sagrario der Kathedrale von Toledo; 
E B E II. IS 
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derselbe ist um 1674 von Vigilio Flanetti und Juan Ortiz de Revilla gearbeitet; 

also noch unter der Herrschaft des borrominesken Stils. Die dekorative 

Malerei, in derselben Stilfassung, vertritt der vorzUgliche Perspektivmaler 

Fig. 253. Cborpult in der Kathedrale Zll Sevilla. 

Francisco Rizi, mit seinen Dekora

tionen fUr dasTheater Philipp's IV. zu 

Buen-Retiro. DieSchopfungen im Genre 

Churrigueresco sind an sich deko

rativer Natur und entfalten hauptsach

lich an den Altaren der Kirchen ihre 

phantastische Pracht. Fig. 253 zeigt 

ein in Holz geschnitztes Chorpult in 

der Stilisirung dem Ornamentgenre 

Lepautre folgend. In dieser letzten an 

die franzosische Klassik anschliessenden 

Kunstperiode, spielt das in den konig

lichen Fabriken zu Buen-Retiro und 

sonst fabrizirte Porzellan eine ahnliche 

dekorative Rolle, wie dies mit demselben 

Material in der franzosischen und deut

schen Roccocoperiode der Fall ist. Die 

Ausstattung der koniglichen SchlOsser 

in Madrid und Aranjuez bieten uber

haupt Gelegenheit zu reicher Entfaltung 
des dekorativen Elements. Dagegen 

fehlen in Spanien die glanzvoll ausge

statteten Adelshotels und Landedelsitze 
ganz, die in Frankreich und England 

so hautig sind. Die Granden lebten 

zwar meist in Madrid, oder in den 

Provinzialstadten, aber nicht in Palasten, 

sondern in architektonisch kaum bemerkenswerthen Hausern. 

Der spanische Ornamentstich scheint weniger entwickelt, als dies in 

anderen Landern der Fall war. Die Radirung wurde von den Malern 'der 

grossen BlUtheepoche nur gelegentlich ausgeUbt. 
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Das malerische Barock des Genre Rubens, besonders 111 se111er Uppigen, 

breit und massiv behandelten Aussendekoration, erhlilt sich im Profanbau der 

Niederlande ziemlich lange, bis in das letzte Viertel des 17. Jahrhunderts. fm 

Jahre 1685 kam Daniel Marot, der franzosische Architekt, Ornamentiker und 

fruchtbare Kupferstecher (1650 - 1712) nach Holland und wurde Hofarchitekt 

des Prinzen von Oranien. Marot verpflanzte hierher sein bekanntes Ornament

genre, welches den Uebergang aus dem Stil Louis XIV. zum Roccoco vor

bereitet; und um dieselbe Zeit oder noch etwas frUher, arbeiten die ein

heimischen Kunststecher, wie Heylbrouck, Vischer und andere im alteren 

Genre Lepautre's. Der Akanthus kommt wieder in Aufnahme, zugleich 

beschrlinken breit entwickelte Ranken, Palmzweige, Bouquets von Rosen, 

Fullhorner und Guirlanden von Blumen und FrUchten, die frUhere Allein

herrschaft des weichen, Uberquellenden Cartouschenwerks. Aber, wie damals 

in Frankreich, zieht sich auch hier das Ornament in das Innere der Bauten 

z.urUck, wlihrend das Aeussere einfach wird und nur durch die Verhaltnisse 

wirken will. Zugleich wird die grosse Saulen- oder Pilasterordnung fUr 

mehrere Geschosse Ublich, ganz in der von Jules Hardouin Mansart ein

gefUhrten Weise. 1m Kirchenbau, der jetzt wieder eine besondere Wichtigkeit 

beansprucht, macht sich eine gewisse Ruckkehr zur romischen Klassik schon 

in den sechsziger lahren des 17. lahrhunderts bemerkbar. Hier kommt 

einmal die Fortsetzung der Stilfassung der italienischen lesuitenkirchen zur 
Geltung, welche dann im Wesentlichen lange fortdauert, anfangs gemassigt 
durch den Einfluss der franzosischen Klassik, und erst spater ganz mit der

selben verschmelzend. In der Malerei ist die Nachahmung der Franzosen 

sotort entschiedener, besonders in der Landschaft,. welche durchaus dem 

klassischen Stile der Poussin's und des Claude Lorrain folgt. In der Skulptur 

herrscht, wie Uberall die nachberninische, kosmopolitische Schule. 

a) Architektur. 

Der berUhmte Architekt und Bildhauer Luc. Faid' herbe, muss als 

Hauptvertreter des klassischen Barocks in der Kirchenbaukunst angesehen 

werden. Er beginnt 1602 seine erste Kirche , die der Priorei von 
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Leliendael zu Mecheln. Einschiffig im Plan, die Fa<;ade mit einer jonischen 

und einer kompositen Ordnung tibereinander, darauf folgend eine Attika mit 

Rundfenster, wird dieselbe durch einen Giebel abgeschlossen. Die Pilaster 

sind durch Bossagen unterbrochen. 1m Ganzen ist hier nur eine geringe 

Veranderung des alteren Barocks gegeben. Eine zweite Kirche von Faid'herbe, 

Notre-Dame zu Hanswyck, 1663-1678 erbaut, bekundet einen Fortschritt 

in einer gtinstiger wirkenden Anlage des Innern. Die Kirche ist dreischiffig, 

wie die alteren Jesuitenkirchen in Belgien, durch dorische Saulen getheilt, 

welche vermittelst gedrtickter Bogen verbunden sind. Hinter dem Schiff folgt 

eine Rotunde, von einer eleganten achteckten Kuppel tiberbaut, die auf ahn

lichen, aber durch Bossagen unterbrochenen Saulen ruht; der anschliessende 

Chor hat Seitenschiffe. Vier grosse Basrelicfs von Faid'herbe selbst ausgeflihrt, 

dekoriren die Pendentifs der Kuppel, deren ausserer Kontur schwerfallig 

wirkt durch die an den Ecken angebrachten Strebepfeiler. Uebrigens ist 

dies die erste Kuppel in Belgien. Das Portal der Kirche ist nicht vollendet. 

Das Gebaude der Priorei ebenfalls von Faid'herbe, ist nicht sehr bemerkens

werth (Qu. Schayes, Histoire de l'Architecture en belge). Die dritte Kirche 

von demselben Architekten ist die der Abtei von A verbode in der Cam pine, 

1664 bis 1670 ausgeftihrt. Der Plan, ahnlich wie in Hanswyck, ausser dass 

die Rotunde, die nicht von einer Kuppel tiberdeckt ist, in die Mitte des 

Schiffs verlegt 1st, und Ansatze von Kreuzarmen erhalten hat. 1m Innern 

sind keine Saulen, sondern eine grosse komposite Pilasterordnung ist an

gewendet. Der viereckte Thurm steht zur Seite des Chors, und die 
Fa<;:ade ist nicht bemerkenswerth. Die vierte Kirche von Faid' herbe, die 

Jesuitenkirch e zu Mecheln, 1669 bis 1676 erbaut, ist dreischiffig im Plan, 

mit gleich hohen Schiffen, welche durch komposite Saulen getheilt sind. Die 

Fa<;ade, 1709 erbaut, hat eine hohe komposite Ordnung, darliber eine Attika, mit 

volutirten Konsolen zur Seite, und ist mit einem flachen Giebel abgeschlossen. 

Die Kirche Notre-Dame de Bon-Secours zu Brlissel, vom Archi

tekten Jan Cortvriend~ in verschiedenen Zeiten erbaut, der vordere Theil 

1664, der hintere 1668, und die Fa<;ade 1672. Das Aeussere bildet ein Polygon 

mit Kuppel. Die Fa<;ade hat in zwei Stockwerken jonische und komposite 

Pilaster, und ist mit einem Flachgiebel abgeschlossen. Das Innere, von gllick

licher Wirkung, hat ein Mittelschiff, umgeben von schmalen, durch Kreuz

gewolbe liberdeckten Seitenschiffen mit Triblinen. Das Hauptschiff, mit Ar

kaden auf Pfeilern, durch korinthische Pilaster dekorirt, endet in eine Rotunde 

mit Kuppel, dahinter folgt der im Halbrund geschlossene Chor. 

Eine der imposantesten Kirchen, die der Abtei von St. Martin zu 

Tournay, zu welcher 1671 Louis XIV. den Grundstein legte, wurde 1804 zersWrt; 
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nur Zeichnungen sind erhalten. Der Chor war hier mit einem Umgange 

versehen, als einziges derartiges Beispiel, unter den in der Nachfolge der fran

zasischen Klassik erbauten Kirchen. Zwei Kirchen in Llittich, die der Do

minikaner von 1674, eine runde Kuppelkirche, und die der wallonischen 

lesuiten von 1682, mit dorischen Suulen zwischen den Schiflen, sind beide 

zersWrt. Die Kirche der unbeschuhten Karmeliter zu Brligge, einschiffig im 

lateinischen Kreuz, 1688 von einem Ordensmitglied Theodore de Haze erbaut. 

Die der Minimen zu Llittich von 1695, eine Rundkirche mit Kuppel, existirt 

nicht mehr. Die Kirche des Recollets zu BrUssel, welche die Manche zwei 

lahre nach dem Bombardement von 1695 wieder erbauten, dreischiffig, mit 

dorischen Saulen im Innern, ist eben falls zersWrt. 

Von klOsterlichen GebUuden aus dieser Zeit, ausser den schon erwUhnten, 

sind noch bemerkenswerth: die Abteien zu Grimmbergen und Saint-Bernard 

bei Antwerpen und die Kommanderie zu Pitsenburg, vom Orden der Mal

theser zu Mecheln. An der letzteren, von Faid'herbe erbaut, war der Ein

gangs-Pavillon mit zwei Stockwerken in bossirten dorischen und jonischen 

Pilastern bemerkenswerth. Das Hauptportal hatte zwei dorische Saulen zur 

Einfassung, welche einen Balkon mit Balustrade trugen. Durch diesen Eingang 
gelangte man in einen grossen Hof, umgeben von Gebauden in ahnlicher 

Formgebung. Das Gebaude, jetzt College, ist seitdem mehrfach umgebaut. 

Zu Beginn des 18.1ahrhunderts kommt man im Grundplan der Gebaude 

auf die geschwungenen und gebrochenen Linien des alteren Barockstils zurUck. 

In der Ornamentirung wird der Stil Louis' XIV. vom Roccoco verdrangt, und 

dies bedeutet ebenfalls eine Wiederaufnahme des borrominesken Barocks in 

neuer Form. Es werden besonders in Belgien Abteikirchen von grosser 

Pracht und Ausdehnung errichtet; in Brussel auch Profanbauten von Bedeutung, 
namentlich nach dem Bombardement von 1695, unter der Regierung des Prinzen 

Karl von Lothringen und seines Ministers, des Grafen von Coblenz. - Die 

Abteikirche St. Pierre zu Gent 1629, nach den Planen des hollandischen 

Architekten van Santen begonnen, vollendet 1729 durch Matheys. Der 

altere Theil bildet ein grosses Viereck mit Kuppel, der neuere Theil ein drei

getheiltes Schiff mit pilastrirten Pfeilern von korinthischer Ordnung, mit den 

Statuen der 12 Apostel und der vier Kirchenlehrer geschmlickt. Hinter dem 

Hauptaltar eine runde Kapelle. Die Theile von 1729, das mit einem Tonnen

gewalbe liberdeckte Hauptschiff und auch die erst jetzt vollendete Kuppel des 

alteren Theils, zeigen den Stil der franzasischen Klassik. Die Fa;;ade von 1722 

hat hohe Pilaster, mit einer Attika darliber, und einem Giebel in der Breite des 

Mittelschiffes. - Die Kirche von Saint Loup zu Namur, frliher lesuiten

kirche, 1653 begonnen, mit prachtvoller innerer Ausstattung versehen. Das 
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dreischiffige Innere mit Kreuzschiff hat 12 dorische Saulen von rothem Marmor, 

mit Rundbogen Uberwolbt, zeigt also die altere Form der belgischcn lesuitcn

kirchen. Die Fa;;:ade hat zwei Ordnungen Ubereinander. Architekt war ver

muthlich der lesuitenpater Hesi us. - Die Pf~lrrkirchc Notrc-Dame dl1 

Finisterre zu BrUssel, urn 1700 wiedcr aufgcbaut, hat drei SchifFe durch 

jonische Saulen mit Rundbogcn Uberwolbt. - Die Kirche der Minim en zu 

BrUssel, ebenfalls urn 1700 wieder erbaut, ist die hUbschere, und ganz in 

Ziegeln ausgefUhrt, mit Ausnahme dcs in Schnittsteincn crrichteten Portals. 

Hier erscheint zum ersten Male an der Fa;;:ade eine grossc Saulenordnung 

auf hohen Piedestalen. Die seitlichen Zwischenaxcn cntbalten dic ThUren 

zu den Seitenschiffen, mit gebogencn Giebeln bekront. Dic Mittelthur ist 

im Rundbogen geschlossen· zwischen drci dorischcn Saulcn mit gcbogcncm 

Giebel, darUber ein grosses rechtcckig umrahmtes Rundfenstcr. Die Fa;;:adc 

endet mit eincr nicdrigen Attika und eben falls gebogcncm Gicbel. Von 

den projektirten SeitenthUrmen ist nur der rcchts belegene zur Ausflibrung 

gekommen. Das Innere ist im Plan ahnlich dem von Bon-Secours, abel' 

der Aufbau ist gelungener. Die Schiffe sind durch pfeilerarkaden getheilt, 

mit TribUnen Uber den Seitenschiflen, liber der Vierung eine Flachkuppel, 

dahinter der halbkreisfOrmige Chor. - Die Kirchen der unbeschuhten Kar

meliter und der Dominikaner zu Mecheln, beide 1701 wieder aufgebaut, drei

schiffig im lateinischen Kreuz. - Die Kirche Notre-Dame de F ievre zu 

Lowen, von 1705, mit originellem Grundplan; einc achteckte Kuppel mit 

Seitenschiffen, durch Arkaden auf dorischcn Saulen getrennt, darstellend. Die 
Ornamentirung ist sehr gering und das allein in Sandstein ausgefUhrte Portal 

mittelmassig. - Die neue Karthause zu Luttich, ebenfalls von 1705, 

architektonisch bedeutend, ist jetzt verschwunden. Die Kirche war eine 

kreuzfOrmige Basilika mit Kuppel Ubcr der Vierung. - Die Abteikirche zu 

Leffe bei Dinant, 1714 wieder aufgebaut, existirt ebcnfalls nicbt mehr. Dieselbe 

war ,dreischiffig, mit dorischen Saulen im Innern und mit cineI' alteren 

Krypta unter dem Hochaltar. Zerstort ist auch die von Gabi erbaute Kirche 

der Abtei von Saint Ghislain. - Die Kircbe des alten Klosters de la Visitation 

zu Mons, 1717 von Claude de Bcttignies erbaut. Von demselben zu Mons, 

urn 1720, das Kloster der Ursulinerinnen mit einschiffiger Kirche, und eben

dort urn 1722 die dreischiffige Pfarrkirche St. Elisabeth, spater zum Theil 

erneuert. - Die Abtei d'Alne, zwischen Charleroi und Thuin, die be

deutendste Belgiens am Anfange des IS. labrhunderts, ist 1793 durch die 

fj'anzosischen Truppen zerstort. - In Flandern, in der Landschaft Waes, in 

der Cam pine, und sonst findet sich eine Anzahl Landkircben aus dem 

IS. lahrhundert, im Ziegelbau hergestellt, von bedeutenden Abrnessungen, 
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meist dreischiffig mit dorischen oder jonischen Saulen im Innern. Eine der 

besten, die Kirche zu Lokeren, von 171g, in der Landschaft Waes. 

Ein durch den franzosischen Einfluss gemassigtes Barock setzt sich in 

den kirchlichen Bauten Belgiens noch bis in die vierziger Jahre des 18. Jahr

hunderts fort und geht erst dann in den klassizirenden Zopfstil Uber. Die 

Kirche des Recollets zu Saint-Trond, wieder erbaut 1734-1738, ist eine 

der schonsten Ordenskirchen der LUtticher Umgebung. Einschiffig im Plan, 

mit Fenstern im gedrUckten Bogen zwischen grossen kompositen Pilastern, 

Uber dem Gebalk sofort das Gewolbe ansetzend. 1m Jahre 1736 erbauten die 

englischen Bruder, vom. Orden der Augustiner, zu BrUgge eine kleine 

Kirche in einem sehr klassizirenden Stile. Der Plan bildet ein Viereck mit 

halbrunder Abside, in jeder Ecke des Vierecks zwei grosse kannelirte 

korinthische Saulen mit GebalkstUcken, Uber denen grosse kassettirte Rund

bogen, dann folgt ein zweites Gebalk, Uber dem eine halbkreisfOrmige Kuppel 

beginnt. Die Kirche des aIten Kapitels von Leeze, 1742 wieder erbaut, 

durch den Architekten Abraham in bedeutenden Abmessungen, ist drei

schiffig und hat zwischen den Schifren gekuppeIte dorische Saulen. Ueber 

der Kreuzvierung, eine Kuppel auf Pfeilern errichtet, letztere mit gross en 

kompositen Pilastern dekorirt. Der Chor und die Kreuzarme enden im Halb

zirkel und das Aeussere ist sehr einfach. 

b) Skulptur und Malerei. 

Die niederHindischen Maler und Bildhauer geniessen immer noch eines 

bedeutenden Rufs, und besonders werden Hollander zahlreich nach Berlin 
berufen, wie die Eagers, Terwesten, Maderstegh, Cox ie, Schoonjans, Bockhorst 

und andere beweisen. Eine nation ale Schule fehIt, wie Uberall, auch hier in 

der Skulptur ganz. Auch die Malerei ist ein blosser Nachklang der frUheren 

gut en Zeit; selbstswndige Leistungen, welche auf eigenem NaturgefUhl 

beruhen, fehlen. 

Der Maler Gerard Lairesse (1640-171 I) ist ein Nachahmer Nicolas 

Poussin's und der Antike; ahnlich malen Eglon van der Neer und Ary de 

Vois. Adrian van der WertI' (1659-' 722), derselben Manier folgend, zeigt 

ein Ausartung ins Geleckte, bei jeglichem Mangel geistigen Elements; eben so 

sein Sohn Peter van der \Verfr. Der Schlachtenmaler J. van Huchtenburg 

(,646-1733), der die Kriegsthaten des Prinzen Eugenius in dessen Auftrage 

maIte, ist ohne selbststandige Bedeutung. 

Besser sind die Landschafter, die sich in Nachahmer der Poussin's und 
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des Claude Lorrain theilen. Zu den Ersteren gehoren: Franz Milet, genannt 

Francisque, Johann Glauber, genannt Polydor, 1. F. van Bloemen, genannt 

Orizonte und P. Rysbraeck. Nachahmer des Claude Lorrain, in Liussere Zier

lichkeit und Buntheit iibergehend, sind: Albrecht Meysering, Isaak Mouscheron 

und Cornelius Huysman. 

Die Thiermalerei findet noch einen vortrefflichen Vertreter von hoher 

technischer Meisterschaft in Jan Wee ni x (1644-1719), besonders als Dar

steller wilden und zahmen GeHiigels. Die Blumenmalerin Rachel R u ys ch 

(1664-1705) liefert Bilder von Liusserster Pracht und echt niederlandischer 

Feinheit in der Durchfiihrung. Auch Jan van Huysum (1682-1749) liefert 

eine ahnlich vollendete Blumenmalerei von noch edlerer Auffassung. Jan van 

Os, ein N achahmer des Letzteren. 

c) Dekoration und Kunstgewerbe. 

Nach dem ausschweifenden Barockgenre «Auriculaire», der Ausartung 

des Rubens'schen Stils, macht sich in der zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts in 

der Ornamentirung der EinHuss der franzosischen Klassik geltend. M. Heyl

b r 0 u c k, Ornamentist und Kunststecher in Gent, arbeitet bereits ganz im 

Stil des Lepautre; ebenso G. Vischer in Amsterdam, der verschiedenes nach 

Toro kopirt. Ein Interieur, als Titelblatt eines Werkes von Gerard von Lairesse 

(geboren zu Liittich 1640), ist eben falls ganz im neuen klassischen Barockstil der 
Franzosen gehalten. Ganz rein gicbt J. Schynvoct, Architekt zu Amsterdam, 

urn 1701, das serieuse Ornamentgenre Louis XIV. wieder, in seinen Vasen

Entwiirfen. Die Vasen spielten damals in der Dekoration der Gebaude und 

Garten eine grosse Rolle. Auch Peter Post, Architekt der Prinz en von Oranien, 
am Anfang des 18. Jahrhunderts, gehort in seinen Kaminentwiirfen ganz der 

franzosischen Klassik an. Gegen 1730 wird das Genre Louis XIV. durch das 

Roccoco verdrangt. 

Das Kunstgewerbe folgt dem allgemeinen Zuge in Nachahmung des 

Franzosischen. Der Ledereinband eines Buches, gepresst mit Vergoldungen, 

von Albertus Magnus, der gegen 1675 zu Amsterdam arbeitet, ist ganz fran

zosisch. Ein in Holz geschnitzter Windfang zu Utrecht, im Genre Berain 

gehalten (Qu. Ysendyck). Der Entwurt zu einer Prachtkutsche, fiir den Herzog 

d'Ossufia, zum Einzug in Utrecht, urn 1713, im Stil Lepautre, reich mit 

allegorischen Figuren. Ebenso, die durchbrochene Schnitzerei einer Com

munionbank in der Kirche St. Michael zu Lowen, in sehr reicher Durchfiihrung 

in Eichenholz, mit figurengeschmUcktem Rankenwerk. 
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d) Kunstlitteratur. 

An Reisebeschreibungen mit Rticksicht auf die Monumente erscheinen: 

Wheler, Voyage de Dalmatie et Grece. Amsterdam 168g. 12°. Mit Abbil

dungen; eine zweite Ausgabe desselben Werkes in 2 vol. im Haag 1723, -

C. Lebruyn, Voyage en Levant. Delft 1700, Fol. Mit Kupfern, - E. Kampfer, 

Amoenitates exoticae. Lemgo 1712. 4°. Mit Kupfern; letztere beiden Werke 

betreffen Persisches. Eine grosse, mit schonen SUidteansichten von Savoyen 

ausgestattete Publikation, Theatrum statuum regiae celsitudinis Sabaudiae 

ducis, Pedemontii principis, Cypri regis, erscheint, Amsterdam 1682 in 2 vol. 

gr. Fo!. mit 120 Tafeln. - Alles tibrige betrifft zeitgenossische Bauten und 

besonders Ornamentik. Bouttats (Caspar), Ornamentiker und Kunststecher zu 

Antwerpen (1640-1703), Hondert-Jaerigk jubile bewesen in dese Stadt Ant

werpen etc. door F. de Smidt. Antwerpen 1685, - Ruhealtare und Triumph

bogen darstelIend; - Folkema, Jan-Jacob, Goldschmied zu Dokkum am Ende 

des 17. Jahrhunderts, AlIerhand Voorbilden van doorgebroken Zilver-smids werk 

getekend en gesneden door etc.; - Mouscheron, Jsaak, Maler und Stecher, 

geboren zu Amsterdam 1660, stirbt 1744, Zaal Stuccen in 'thuys van de H. D. B. 

Merquita - es sind dekorative Landschaften mit Architektur, im Salon des 

Hauses Merquita; - Heylbrouck, M., Ornamentzeichner und Stecher zu Gent, 

Nouvelles Cartelles, inventees et sculp. par etc.; - Vingboons, Philipp, Gronden 

en Afbeeldsels der vornaamste Gebouwen van aIle die Ph. Vingboons geordineert 

heest. Amsterdam 1688. Gr. Fo!. Mit Kupfern; - Schynvoet, 1., Architekt zu 

Amsterdam 1701; Obelisques, Vases etc.; - Post, Peter, Architekt, arbeitet im 

Beginn des 18. Jahrhunderts, Modeles de diverses belles Cheminces qui ont 

ete construites et se voient en divers Palais et Cours, inventes et ordonnes 

par Pierre Post, architecte de Leurs Altesses les princes d'Orange A. Leyde. 

1715; - Nieuw Vermeerded en Verbeterd Groot Stedeboek van geheel Italie. 

Ins Gravenhaage 1714, Ansichten und Architekturen. 

5. Die Nachfolge der franzosischen Klassik in den 

skandinavischen Landern und Russland. 

Unter Christian V. (1670- 1699) herrscht in Danemark der tranzosische 

Geschmack nach dem Muster Ludwig's XIV. in Litteratur und Kunst. Eine 

volksthtimliche Richtung der danischen Litteratur beginnt erst wieder mit dem 
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Norweger Ludwig Holberg (1684-1754), kann aber das Eintreten der Roccoco

peri ode, seit 1746 unter Friedrich V., nicht verhindern. Von architektonisch 

bedeutenden Bauwerken aus der Zeit Christian's V. und Friedrich's IV. ist 

nichts zu bemerken; die immerwahrenden Kriege liessen keine grosseren 

Kunstunternehmungen zu. - Schweden hatte unter ahnlichen Drangsalen zu 

leiden; Karl's XII. Regierung war ein einziger Krieg. Indess wurde unter 

ihm 1698 der Bau des koniglichen Schlosses in Stockholm nach den 

Planen eines franzosischen Architekten N icode m us de Te s sin begonnen. 

In den nachsten sieben oder acht Jahren wurde der Bau betrachtlich gefOrdert, 

aber die unaufhorlichen Kriege unterbrachen den Fortgang desselben. Erst 

1735 wurde das Schloss bewohnbar; indess scheint man trotz der langen 

Bauzeit nicht von dem ursprunglichen Plane abgewichen zu sein. Der Grundriss 

des Schlosses ist fast quadratisch und umschliesst einen Hof, die Flligel der 

Hauptfront sind noch liber diese hinaus verlangert. Die Fa<;aden sind einfach 

und grossartig, ohne Anwendung von Ordnungen und ohne Ornamentik, die 

Architektur-Details beschranken sich auf die Ausbildung der Fenster; allerdings 

ist das Schloss nur ein Putzbau. Derselbe Architekt Tessin errichtete noch 

verschiedene Kirchen und Landhauser in und bei Stockholm, aber nicht mit 

demselben Erfolge wie den Schlossbau. 

Russland tritt Uberhaupt erst mit dem Beginn des 18. Jahrhundert in den 

Kreis der modern en europaischen Kunstbewegungen. Die GrUndung St. Peters

burgs durch Peter den Grossen urn 1703 giebt hierzu den Anlass, und der 

allgemeinen Richtung der damaligen Zeit entsprechend ist es die Nachfolge der 

franzosischen Klassik, welche stilbestimmend auf tritt, und zvvar, da meist 

Italiener bauten, in der schon frUher charakterisirten, von Frankreich nach 

Norditalien Ubertragenel1 Modifikation des borrominesken Barockstils. 1m 

17. Jahrhundert, also zu einer Zeit, als die Ubrigen europaischen Lander ihre 

eigentlich sogenannte nationale Renaissance entwickelten, herrschten in Russ

land noch die Traditionen des byzantinischen Stils, nur in geringem Maasse 

von den durch italienische Baumeister herUbergebrachten Renaissanceformen 

beeinflusst. Ob aber das, unter Peter dem Grossen eindringende klassische 

Barack nicht ebenfalls fUr Russland cine nationale Bedeutung gewonnen hat, 

das wlire noch die Frage? Mindestens lasst sich behaupten, dass es in diesem 

Stile gelungen ist einer Reihe profaner Gebaudegattungen einen ganz charakte

ristischen Ausdruck zu verschaffen. Z",ar hat ein berUhmter franzosischer 

Architekt und Kunstschriftsteller, Viollet-Ie-Duc, den Versuch gemacht, aus 

den vorhandenen byzantinischen Anfangen den Russen einen nationalen 

Baustil zu konstruiren; aber es muss immerhin zweifelhaft bleiben, ob den 

Russen damit gedient ist, ein solches Geschenk, Uber dessen Werth sich 
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streiten liesse, wieder aus der Hand cincs Fremdcn zu cmpfangcn. Indess 

ist dCf Versuch ciner «L'art russe» von Viollet-Ie-Duc immcrhin symptoma

tisch fUr das jetzt lib crall «tiefgefuhlte» Bedlirfniss nach dem Besitze einer 

nationalcn Kunst. - Man muss abcr ein so ausgemachter Gothiker wie Viollet

le-Duc sein, \Venn man, wic er cs thut, bchaupten will, dass der Beginn der 

Rcnaissancc in Russland stcts dem Besseren, der freien Entwickelung eines 

national-russ is chen Stils, im Wegc gestanden habc. - Die alteren russischen 

Holzbauten zeigen ohnc Zweifel originelle Motivc, wie dies bei Werken tn 

diesem Matcrial fast in allen Uindern der Fall ist, aber der damals gebrauchliche 

Monumentalstil, ein sehr verdorbener Byzantinismus, reichte doch keineswegs 

wr U.isung dcr moderncn Bauaufgaben aus. Allerdings ist die in Russland 

sehr split eindringende Renaissance nicht mehr die beste, jedenfalls bereits von 

einem vorwiegend kosmopolitischen Charakter, welchen sie hier umsomehr 

bewahren musste, als sie, hauptslichlich mit dcn Aufgaben der Profanarchitektur 

beschliftigt, fUr diesen fast gar keine altere Tradition vorfand, von der sie eine 

speciell nationale Flirbung hlitte annehmen konnen. - Beilautig gesagt, 

beruhen die Vorschlage Viollet-de-Duc's zur Weiterbildung cines russisch

byzantinisch-gothischen Nationalstils keineswegs auf rein historisch gegebener 

Grundlage, und dUrftcn deshalb auch wohl das Schicksal aller gewaltsam 

versuchten Stilbildungen thcilen; namlich das, ohne Folgen zu bleiben. 

Uebrigcns ist die alte indo-germanische Kunsttradition, wie sie sich in 

Griechenland und Rom entwickelt und sich 111 der hierauf beruhenden 

Renaissance dem modernen Leben akkomodirt hat, von so hohem Werthe, 

dass es vielleicht Uberhaupt unmaglich ist, dieselbe irgendwo einfach beiseite 

zu schieben. 

Da die russische Kunst hiermit, zum ersten Mal in vorliegender Arbeit, 

Erwahnung tindet; ~o mag es gestattct sein, den Verlauf derselben bis zum 

Eindringen der Renaissance in kurzen ZUgen zu schildern. Als Ullter Wladimir 1., 

urn 987, das Christenthum in Russland eingefUhrt wurde, begann durch Anna 

seine Gattin, Tochter des griechischen Kaisers Romanus und Schwester der 

ramisch-deutschen Kaiserin Theophania, cine innige Verbindung mit Byzanz 

Platz zu greifen. In Byzanz bildete damals die Architektur den blUhendsten 

Zweig der bildenden Kunst, wah rend dicselbe im Abendlande bereits ill 

Verfall gerathen war und erst vom 1 J. lahrhundert ab wieder in neuem 

Glanze erschien. Durch die Reichstheilung unter \Vladimir's Salmen, im 

1 I. lahrhundert, tritt in Russland die grasste ZerrUttung der Staatsverhalt

n.isse ein. Auch das byzantinische Reich und seine KunstUbung kommen 

durch die im 12. lahrhundert beginnenden KreuzzUge dem Untergange nahe. 

Indess bleiben die Russen dennoch von Byzanz abhangig und behalten auch 



718 V. Abschnitt. Franzosischc Klassik in Dancmal,k, Schweden lind Russland. Allgemeines. 

das griechische Alphabet bei. Der deutsch-romanische Einfluss dringt nur in 

die baltischen Uinder bis Riga und Reval vor, am Ende des 12. lahrhunderts, 

und dauert als Uebergangsstil bis in das erste Viertel des 13. lahrhunderts. 

Unterdess wird Russland, 1237 durch Batu-Chan unterjocht, eine mongolische 

Provinz, und bleibt dies bis 1477. Iwan Wasiljewitsch wurde der Wieder

hersteller des Reichs; er verjagte die Mongolen und unterwarf die Ubrigen 

FUrsten. Nun erst war wieder an Forderung kiinstlerischer Zwecke zu 

denken, und dies geschah von Neuem durchaus im byzantinischen Sinne. 

Byzanz war zwar 1453 zur Hauptstadt des tiirkisch-osmanischen Reiches 

gevvorden, aber die byzantinische Bauschule erhielt sich hier mit grosser 

Zahigkeit bis in das erste Viertel des 17. lahrhunderts. In Russland waren 

kriegerische Zeiten; doch legte Iwan II., der Schreckliche, (1533-1584) in 

Moskau die erste Druckerei an; und unter ihm und seinen Nachfolgern, 

den letzten hart bedrangten Gliedern des Hauses Rurik, kommen auch schon 

italienische Kiinstler in's Land, modifiziren aber den russisch-byzantinischen 

Kirchenstil nur durch ein ziemlich willkurliches Detail. Erst unter den 

Herrschern aus dem Hause Romanow: Czar Michael F eodorowitsch (1613- 1645) 

und seinem Sohne Alexei (1645- 1676) gewann die abendlandische Kunst einen 

starkeren Einfluss, und es wurde jetzt der gothische Stil von deutschen, 

schwedischen und danischen Baumeistern heriiber gebracht. Damals ergab 

sich die Modifikation des byzantinisch-russischen Kirchenstils, welche die 

pfeilformigen, kessel- und korbfOrmigen Gewolbe in Gebrauch brachte. Die 

symbolischen funf Kuppeln der Kirche werden durch Patriarch Nikon el11-
gefUhrt. 1m lahre 1619 wird in dieser Art, in Moskau, die Kirche des heiligen 

Chariton errichtet. Der Deutsche Wilhelm Scharf, in Gemeinschaft mit dem 

Danen Peter Marselis berufen, baute unter Czar Alexei in Moskau eine Anzahl 

HLluser. Die meisten Bauten dieser Zeit sind Backsteinbauten. 

Die Zugehorigkeit Russlands zur morgenlandischen Kirche war ohne 

Zweifel von grosstem Einflusse auf die Entwickelung der russischen Kunst; 

denn die Geistlichkeit widersetzte sich dem Eindringen des abendlandischen 

Kunststils. Allerdings verbreitete sich die Bildnerei im 17. lahrhundert, trotz 

aller Verbote, von Westen her im moskowitischen Reiche. In den Kirchen 

standen gehauene und geschnitzte Darstellungen der Kreuzigung und anderer 

biblischer Vorgange. Die Malerei blieb aber, bis zur Mitte des lahrhunderts, 

streng an den byzantinischen Kanon gebunden. Die Malerschulen: die 

Kiew'sche, die Nowgorod'sche, die Ustzug'sche und die Moskauische arbeiten 

nach Musterbiichern, in denen Figuren, Gewander und Stellungen der heiligen 

Personen genau vorgeschrieben sind, selbst die Wahl und die Vertheilung 

der Farben. Erst urn die Mitte des 17. lahrhunderts kommt das Helldunkel 
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(satinka) auf, aber Perspektive gab es immer noch nicht. Am Ende des 

17.1ahrhunderts bildete sich eine Art Malerakademie durch Berufung fremder 

Meister; des Apostoli Turjew aus Athen, des Bogdan Saltanow aus Armenicn, 

Daniel Wuchter's und 10hann Deters aus Oesterrcich, und Dcrson's aus 

Schweden. Die Czarin Sophie hatte einen Meister der Perspektive, Pater 

Diglas, in ihrem Dienstc. Indess standen die Bildermaler immer noch unter 

einer eigenen Beharde und waren in Klassen eingetheilt. Als Maler dieser 

Zeit werden genannt: Andrei Ilgin 1668, Sergjei Wasil jew 1667, Nikita 

Iwanow Piktorow 1689. Der Letztcre ist Urheber der Capponiani'schen 

Gcmalde, jetzt im Vatikan befindlich. 1m 1ahre 1658 hatte sich die russische 

Kirche von Konstantinopel 10sgelOst, abcr der in den Kirchen eindringcndc 

abendlandische Kunststil wurde immer noch von der Geistlichkeit hart vcr

folgt. Indess begann unter dem Volke der Malerstil von Susdal zu wurzeln; 

auch die Portratmalerei kam auf. Das Kunstgewerbe ausserte sich in Emaille

und Steinschneidearbeiten, auch Fayence-Reliefs wurden im 17. 1ahrhundcrt 

in Moskau gearbeitet. Dic Vcrzierung der Handschriften, durch Miniatur

malereien, wurde im 16. und 17. 1ahrhundert vielfach gelibt. Die Czarin 

Tatjana Michailowna war eine gefeierte Miniaturmalerin. Um 1645 stellte der 

Graveur Martyn Nachoroschawskyi zu Moskau ein Blichlein mit gestochenen 

Bildern her; 1697 gravirte Wasilyi die Abbildungen zum crsten Buch Mose; 

1636-1660 schnitt der Manch Prokopji eine «ausgelegte Apokalypse» in Holz 

und druckte das Werk. Aber noch 167 I wurden yom Patriarchcl1 der Druck 

und Verkauf solcher heiliger Bilder verboten, welche deutsche Gesichter hatten. 

Diese verjahrten Vorurtheile und Beschrankungen wollte Peter der 

Grosse (1682- 1725) durch ein ganz radikal reformatorisches Vorgehen be

seitigen, zu welch em er sich durch seine, bis 1698 dauernden Reisen in den 
europaischen Staaten vorbcreitet hatte. Die russische Litteratur unterstlitzte ihn 

in seiner Herkulesarbeit. Dieselbe nahm erst jetzt ihrcn Anfang, empfing selbst

verstandlich ihre Anregungen yom Auslande, namentlich von Frankreich und 

bezeichnete damit auch die Richtung, welche die bildende Kunst einschlagen 

soUte. Der aus der Moldau stammende FUrst Kantemir (1708-1744), in Paris 

gebildet, eraffnet die russische Litteratur mit seinen Satiren. Lomossoff 

(1711- 1765) geht ganz in die Nachahmung der franzasirend konventionellen 

Dichtkunst aut~ ebenso Sumarokofl (geb. 1718), der die franzasischen Tragiker 

sklavisch nachahmt. 

Die durch Peter den Grossen am Ausfluss der Newa neu begrlindete 

Reichshauptstadt St. Petersburg bekam einen ganz westeuropaischen Zuschnitt, 

wie denn schon die Verlegllng der Residenz nach dem aussersten Westen 

des Reichs, die Richtung der reformatorischen Tcndenzen Peter's des Grossen 
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kennzeichnet. In den zchn Jahrcn, von dcr GrUndung St. Petcrsburgs bis 1713, 

in wclchcm Jahre der Hof und dic Grosswurdentrager dcfinitiv von Moskau 

dorthin Ubersicdelten, wurdc unglaublich viel gebaut. 1m Hcrbst 1713 standcn 

bereits mehrere tausend Hauser, grosse palastartig angelegte Quartierc fUr Kaut:.. 

leutc und Handwerker, das Scnatshaus fUr die Justizbehordcn, ein Quartier fUr 

die nichtrussischen Europaer und ein Quartier fUr dic asiatische Handelswelt. 

Die Kunstbauten warcn, bei diescr Hast dem BedUrfniss zu gcnUgen, nur 

dUnn gesat, aber immerhin fanden sich einige darunter von Bedeutung. 

Fig. 254. Admiralitiitsgeb~illde in St. PetersbLLrg. l\Iittclthcil dcr Scitenf'ront (n. Fergusson). 

Die Kirche in der Citadelle, von Peter dem Grossen begonnen, 1m 

Plan eine lateinischc Basilika mit drci Schiffen darstellend, mit einem Thurm 

an der West front und einer Kuppcl vor dem Chor, zcigt den italienischen 

Barockstil, in plumper Detailbildung. Architekt war dcr Italiener Trcssini 

(Qu.Fergusson,History ofmodcrn arts etc.). Das Admiralitatsgebtiude, von 

dem russischen Architekten Z u c h a r 0 ff erbaut, ist das vorzi.iglichste und 

charakteristischste Gebaude diescr Zeit in Petersburg. Die Hauptfa~ade hat die 

kolossale Lange von 1330 Fuss, ist aber gut gegliedert. Das Centrum der Haupt

fa~ade nimmt ein grosses Viercck ein, VOn eincr grossen Thuroflnung im Rund

bogen durchbrochen und dun:h einen vierecktcn Dom mit hohcr Spitze iiberragt; 
an jeder Seitenfront befindet sich ein ahnlicher Eingang, aber ohne Dom 

(Fig. 254). Das Gebaude ist zwei Stock hoch, mit einer durch die ganze 
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Hohe reichenden doris chen Ordnung (Qu. Fergusson). Ebenfalls unter Peter 

dem Grossen erbaut, das Palais des FUrsten Mentschikoff auf Wassily

Ostroff und auf der anderen Seite del' Newa das Palais Apraxin. Von dem 

Sommer- und Winterpalast des Czaren ist aus dieser Zeit wenig erhalten, 

wegen del' spateren vielfachen Umbauten. Auch das 171 I angelegte Schloss 

Peterhof, das russische Versailles, hat mannigfache Anbauten und Ver

anderungen erfahren; ebenso ist das Lustschloss Strclna, zwischen Peterhof 

und Petersburg belegen, erst spater nach einem Brande, welcher nur die 

Aussenmauern stehen liess, durch Rusca wieder hergesteHt. Das Kirchdorf 

CzarscoYe-Selo, auf del' Strasse nach Moskau, zweiundzwanzig Werst von 

Petersburg belegen, ist eine Grundung Peters des Grossen, abel' das jetzige 

Schloss ist spater; auch das unter Katharina I. aufgefUhrte Gebaude wurde 

abgebrochen. In Petersburg selbst entstanden in dieser Zeit mehrere katholische 

und protestantische Bethauser, aber ohne architektonische Bedeutung. Unter 

den Nachfolgern Peter's des Grossen trat wieder eine Vermischung del' 

Renaissance mit russisch-byzantinischen Elementen, wenigstens im Kirchenbau, 

mehr in den V ordergrund. 

Andreas SchlUter, der grosse deutsche Bildhauer und Architekt kam 

17 I 3 von Berlin nach Petersburg in die Dienste Peter's des Grossen, starb 

aber schon 1714, ohne dasclbst ein nachweis bares Werk hinterlassen zu haben. 

Peter der Grosse soH mit ihm zusammen an der Herstellung eines Perpetuum 

mobile gearbeitet haben. 

6. Das Eindringen des Barockstils III die europaische 
Tiirkei und in die iiberseeischen Lander. 

Der Einfluss der byzantinischen Kunst auf Russland, auf den \vciter 
oben hingewiesen wurde, konnte allerdings lange dauern, denn die Tradition 

derselben erhielt sich in Konstantinopel selbst bis in das 17. lahrhundert. 

Die Stadt wurde zwar schon 1453 von den TUrken erobert, und Mohammed II. 

verlegte hierher den Sitz des osmanischen Reichs, aber demungeachtet blieb 

die byzantinische Bauschule die herrschende. Es begann sogar seit 1480, nach 

dem Tode Mohammed's II. eine Renaissance in diesem Sinne; indem die Turken 

die byzantinischen Hauptformen, als dem Klima angemessen und konstruktiv 

vortrefflich, kopirten und nur ihr eigenes Detail damit verbanden. Dies galt 

besonders fUr Konstantinopel, wahrend sich in den Provinzen nur eine leichte 

Mischung mit byzantinis.::hen Formen bemerkbar machte. Unter Suleiman 11., 
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dem Grossmachtigen (1520-1566), erreicht die moderne osmanische Baukunst 

ihren hochsten Gipfel, in den Schopfungen des genialen Architekten Sinan. 

Die Moschee Suleiman, 1550 - 1556 in Konstantinopel erbaut, ist sein vor

zliglichstes Werk, und enthalt die Glasmalereien der Fenster, von dem be

rUhmten Serchosch Ibrahim, mit Inschriften von der Hand des Kalligraphen 

Kara Hissari (Qu. von Hammer). Von demselben Architekten, die Moschee 

Schahzadegan (1543 - 1548), die Moschee Dschihangir 1553, die Moschee 

Mihrinah am Thore von Adrianopl 1556. Auch die Moschee Piali Pascha, 

1565-r 570, ist wahrscheinlich durch Sinan erbaut. 

Rhodus kam r 522 und Cypern 157 I in die Gewalt der TUrken. Aut 

Rhodus hatte, unter der Herrschaft der 10hanniter, der spatgothische Stil bis 

zum Ende des 15. lahrhunderts fortgedauert; auf Cypern, unter den Lusig

nan's, bis 1456, als dasselbe durch Katharina Cornaro an Venedig fiel. Die 

Venetianer hatten aber bis 157 I nur Befestigungen angelegt, wie 1567 die 

Umfassung von Nicosia, an denen sich der Renaissancestil nicht besonders 

entwickelt zeigen konnte. 

Unter Sultan Ahmed I. (r604 - r623) wurde in den lahren r609 - 1614, 

die nach ihm genannte Moschee zu Konstantinopel, mit einem starkeren 

Hervortreten indisch-neumohammedanischen Einfiusses erbaut, aber im W esent

lichen immer noch von der Agia Sophia abgeleitet. Es ist ein Kuppelbau 

mit sechs Minarets und maurischer Ornamentirung. - Also hatte sich die von 

Anthemius von Tralles und Isidor von Milet gestiftete Architekturschule mit 

bemerkenswerther Zahigkeit, ohne grosse Modifikationen, bis in das erste 
Viertel des r7. lahrhunderts erhalten. - Erst spater kamen bestimmende Ein

filisse der abendlandischen Schule zur Geltung. Vorlaufig wurde die tlirkische 

Bauthatigkeit mit dem allmaligen Erloschen der tUrkischen politischen Macht 

ilberhaupt schwacher. Urn r660 entsteht noch die Moschee der Sultanin 

Valide am Gartenthor zu Konstantinopel, als Werk des Baumeisters Elhaduh 

Ibrahim; 1696 die Moschee Yeni in Galata und in den ersten lahrzehnten des 

18. lahrhunderts die Moschee Yeni in Scutari, Ajasma daselbst und Fatime 

(Qu. von Hammer). 

Endlich, nach der Mitte des 18.1ahrhunderts, zeigt sich der Vorhof, der 

1748-1755 erbauten Moschee Nuri-Osmanieh, von abendlandischen Barock

formen beeinfiusst; und die Moschee Laleli, r760-r764 von abendlandischen 

Meistern franzosischer Schule erbaut, lasst diesen Einfiuss noch starker hervor

treten, ist aber dilrftiger als die frUheren Bauten. Denselben Charakter zeigt die 

Moschee zu Istrawos, unter Abdul Hamid eben falls von abendlandischenArchitek

ten erbaut. Die siegende Macht des Barackstils hatte also schliesslich auch diesen, 

der abendlandischen KUltur ziemlich entrlickten Theil Europa's, fUr sich erabert. 
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Die Verbreitung der Spatrenaissance in die liberseeischen Lander gehort, 

streng genommen, nicht in den hier gesteckten Rahmen; indess mag sie eine 

kurze Erwahnung finden, um das Bild der machtigen, alles liberHuthenden, 

zum ersten Male einen Weltstil schatlenden Renaissancebewegung zu vollenden. 

In der _ That libertriftt die Spatrenaissance, in Bezug auf raumliche und quan

titative Ausbreitung jeden anderen Baustil. Das Gemeinschattliche unter allen 

europliischen Kolonien war, dass sie im italienischen Barockstil bauten. Die 

einmal eingeflihrten sogenannten Ordnungen sind dann geblieben und haben 

den sonst Iandesliblichen Stil an allen von Europaern bevolkerten Orten 

verdrangt. 

Portugiesisch Indien liefert hierflir ell1 hervorragendes Beispiel. 1m 

Jahre 1497 umsegelten die Portugiesen, unter Vasco de Gama, zum ersten 

Male das Kap der guten Hotlnung und Iandeten im nachsten lahre zu Calicut 

auf Malabar. Albuq uerl} ue nahm 15 IO Goa und erhob dassclbe zur Hauptstadt 

der portugiesisch-indischen Besitzungen. Flir mehr ais ein Jahrhundert blieb 

dieser Ort der Centralpunkt portugiesischer Macht. Der heilige Franciscus 

Xaverius wirkte hier als Apostel des Christenthums, und in seiner Zeit ent

standen die Monumente der jetzt verlassenen Stadt. Ein lahrhundert spater 

wurde der Sitz der Regierung nach Panjim verlegt, aber Goa blieb der Sitz des 

Bischofs. Es giebt bier flinf Kirchen, Gebaude ersten Ranges, nach dem Muster 

der grossen italienischen Renaissance-Kathedralen erricbtet, aber ohne beson

dere klinstlerische Wirkung. Meist waren die Architekten europaische Priester

Missionare und die Ausflihrung gescbah durch die noch ungelibten Hande der 

Eingeborenen. Besser als die Kirchen sind die Kloster gclungen mit ihren 

reich ornamentirten Arkadenhofen. Die kleineren Kirchen, das Arsenal und 

die Reste der jetzt verlassenen of lent lichen Gebaude Goa's zeigen diesel ben 

Mangel, wie die gross en Kirchen. In Macao, das erst 1586 in die Hande der 

Portugiesen fiel, ist die einzige wichtige Fa~ade, die der in Granit ausgeflihrten 

lesuitenkirehe. Dieselbe wurde vermuthlieh in Europa entworfen und ist sehr 

reich im Detail, jetzt allerdings nur noeh Ruine. In Bombay erinnern nur 

die Befestigungen an die portugiesisehe Herrschaft. 

Spanier, Hollander und Franzosen haben in Indien weniger Spuren 

klinstIeriseher Thatigkeit hinterlassen. Die Hollander, welche 1602 die portu

giesischen Besitzungen in Ostindien bis auf wenige Trlimmer an sich rissen, 

haben eigentlich gar nichts in dieser Richtung gethan, denn ihre Kirchen 

sind einfache Versamml ungsslile und in Batavia findet sich kein einziges 

Privatgebaude von einiger Wiehtigkeit. Aueh die Thatigkeit der Spanier in 

Manilla kann sich nieht mit der von den Portugiesen in Macao entfalteten 

messen. Die Herrsehatl: der Franzosen- in Indien war zu kurz, als dass etwas 
E eEl!. 16 
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Bedeutendes hatte zu Stande kommen konnen. Indess war Chandernagor mit 

schonen of lent lichen Gebauden versehen, welche jetzt verschwunden sind und 

Pondicherry ist eine der nettsten Stadte Indiens, obgleich hier wie es scheint 

niemals offentliche Gebaude von Wichtigkeit vorhanden waren. Spater haben 

die Englander in Indien viel gebaut, mehr als die anderen Nationen zusammen

genom men , aber erst in der Periode des klassizirenden Zopfstils (Qu. Fer

gusson, History of modern arts etc.). 

Der neue \\;Telttheil Amerika und speziell Central-Amerika wurde 1492 

von Columbus auf spanischen Schiffen entdeckt. 1m Jahre 1500 entdeckte 

der Portugiese Cabral Brasilien, und ] 5]8 der Spanier Grigaloa Mexiko, welches 

letztere Land dann ] 5]9--1 52] von Ferdinand Cortez crobert wurde. 1536 wurde 

Californien von den Jesuiten angebaut; 1530 - ] 542 Peru durch Pizarro er

obert, und von hier aus, ] 514-] 550 Chili kolonisirt und die Stadt St. Yago erbaut. 

Bald entstanden auch im neuen Welttheile Kirchen im Barockstile; so die 

Kathedrale in Mexico, 1573 begonnen, an Stelle einer alteren von Ferdinand 

Cortez errichteten Kirche, in der Nahe des grossen Tcmpels des Montezuma be

legen und erst 1657 beendet. Das Gebaude von sehr betrachtlichen Dimensionen, 

hat funf Schiffe und eine achteckte Kuppel liber der Kreuzung. Die Plane 

kamen von Europa. Das Innere wirkt verhaltnissmassig gllicklich. Die Gurt

bogen entspringen direkt von den Kapitalen dorischer Halbsaulen, welche an die 

Pfeiler angelehnt sind. Die W estfa~ade, von zwei grossen viereckten ThUrmen 

eingefasst, wirkt massig und imponirend; allerdings kommt dagegen die 

Kuppel nicht zur Wirkung (Qu. Pedro Gualdi, Monumentos de Mejico). Eine 

AnzahI KlOster sind besser, aIs die damit verbundenen Kirchen, so hat das 
Kloster Nuestra Senora de la Merced einen sehr schonen Kreuzgang auf

zuweisen, mit· zwei schmaleren Arkaden tiber einer grosseren. Oeffentliche 

Gebaude sind in Mexico nicht bemerkenswerth und die besten sind Kopien 

nach europaischen Mustern. In Peru wurde 1621 die Kathedrale von Arequipa 

nach den Zeichnungen eines Architekten Andrea Espinosa begonnen und erst 

]656 vollendet. Die Fa~ade ist von betrachtlicher Ausdehnung und durch 

grosse korinthische Saulen in fUnf Theile getheilt. Zwischen den grossen 

Saulen befinden sich zwei Range kleinerer Saulen Ubereinander und das 

durchgehendc Gebalk, sowie das Hauptgesims, ist nach diescn kleineren Saulen 

bemcsscn. Die etwas niedrigeren Thlirme stchen zur Seite und habcn gute 

Verhaltnisse. 1m Jahre ]844 durch Feuer zerstort, wurde die Kathedrale nach 

dem alten Plane wieder aufgebaut. 
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Die Roccocostilarten in Frankreich, ihre Nachfolge in den ubrigen 
Uindern und die erste Stufe des Zopfstils in Deutschland, 

von 1720-1750. 

Das Roccoco, die bedeutendste kUnstlerische Erscheinung 1m zweiten 

Viertel des 18. lahrhunderts, muss als eine RUckkehr zum Barock, als ge

wollter Gegensatz gegen die zur Trockenheit und NUchternheit fUhrende 

romische Klassizitat der vorigen Zeit aufgefasst werden. Nimmt man yom 

Stil Louis XIV. die gespreizte WUrde, den geheuchelten Ernst und den kalten 

ungemUthlichen Pomp fort, so gelangt man ganz von selbst zum Roccoco. 

Aber die neue Umbildung ist geistreich, lebensprUhend, der echte Ausdruck 

franzosischen Geistes und hat deshalb wieder genUgende lebendige Kraft urn 

ganz Europa zur Nachfolge zu zwingen. Ueber den franzosischen Ursprung 

des Roccoco kann man nicht zweifelhaft sein, obgleich nicht zu verkennen 

ist, dass die Elemente zu dieser stilistischen N eubildung in den Auslaufen des 

klassischen Barocks fast Uberall in ahnlicher Weise vorhanden waren. Unter 

den damaligen Zeitverhaltnissen war es gewissermassen selbstverstandlich, 

dass Frankreich die geistige FUhrung behielt, sonst hatte sich etwa in Dresden 
selbstsWndig etwas dem Roccocostil Gleichartiges entwickeln konI1eI1. In 

Wirklichkeit nimmt die gleichzeitige deutsche Kunstrichtung eine ganz andere 

Wendung: Es kommt hier zunachst der Zopfstil erster Stufe zur Herrschaft, 

nicht zu verwechseln mit dem spateren klassizirenden Zopfstil, dem Vorlaufer der 

Neuklassik. Dieser Zopfstiel erster Stufe ist eine Art von Negation, der Ausdruck 

der Kraftlosigkeit und Ermlidung. Es hatte lange gedauert bis die deutschen 

Kunstler das ganze Raffinement, die Witze und Uebertreiobungen des spateren 

Barockstils den Auslandern abgelernt hatten; und als dies endlich der Fall war, 

als Kunstler wie Paul Decker und andere ihr grosses Talent nach dieser Richtung 

entwickelt hatten, da regte sich auch schon die allgemeine Opposition gegen das 

Ubertriebene schnorkelhafte Wesen, und besonders war dies in Norddeutsch

land der Fall. Man war der phantastischen und kostspieligen Spielereien 

mUde geworden, - an den Hafen fehlte ohnehin das Geld, _. eine gewisse 
16' 
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Gleichgiiltigkeit trat an die Stelle der pDetischen Ueberschwanglichkeiten und 

da man nichts besseres Neues an die Stelle des Alten zu setzen hatte, so. 

nahm man mit einer bis zur StillDsigkeit gehenden VernUchterung und Ver

wasserung der BarDckfDrmen vDrlieb. Mit dieser Verrohung in der FDrm

gebung Hand in Hand ging die tDtale Vernachlassigung der mDnumentalen 

KDnstruktiDnsweis~, wie dieselbe jetzt iiberall bis auf wenige glUckliche Aus

nahmen zu bemerken ist. Es war, als Db man nur nDch fUr den Genuss des 

Augenblicks baute und bildete. Zugleich ist es bemerkenswerth, dass die 

nebenhergehenden deutschen Nachahmungen des RDCCOCD sich meist VDr den 

ZDpfbauten durch eine grossere Gediegenheit der Einzeldurchfiihrung aus

zeichnen. 
In England hatte die NachfDlge der franzosischen Klassik nur eine sehr 

kurze Dauer; die Schule des Inigo. JDnes, die NachfDlge des PalladiD, kam 

bald wieder in FIDr und brachte dDrt eine ZDpfarchitektur hervDr, die sich 

VDn der Niichternheit der gleichzeitigen deutschen Bauart frei hielt. Dieselbe 

dauerte dann bis zur Wiederaufnahme der GDthik im rDmantischen Sinne, 

wahrend das RO(;CDCO in England keine bemerkenswerthe Nachahmung fand. 

Die FranzDsen unterscheiden bei sich zwei Hauptentwickelungsstufen des 

RDCCDCD, und· gebrauchen dafur die Benennungen; einmal des «Genre Regence», 

und dann der «RDCaille», des eigentlichen Genres LDUis XV., an welches sich 

die ChinDiseries anschliessen. - Auf den trUben, frommelnden HumDr der letzten 

Regierungsjahre LDUis XIV., demzufDlge man sDgar sO. weit gegangen war, die 

offentlichen Schauspiele zu unterdriicken, fDlgte der ausserste Gegensatz, die tolle 
Ausgelassenheit wahrend der Regentschaft des HerzDgs VDn Orleans (1715-1723). 

Die frivDle HDfgesellschaft war entfesselt, die RDUeS durchschwarmten ganze 

Nachte im Palais-RDyal. Der Dauphin LDUis XV., anfangs VDn zerstreutem und 

traumerischem Charakter, aber verwohnt durch die sklavischen Huldigungen 

einer Ubertriebenen Etiquette, wurde spater ausschweifend und grDb-egDistisch. 

Der Adel, dem die Regentschaft nicht gUnstig war, nimmt zwar nach der VDll

jahrigkeit LDUis' XV. seinen alten bevDrzugten Platz wieder ein, abel' in Betracht 

kDmmt nul' nDch del' HDfadel, del' in Paris seine PrachtwDhnungen hat und 

kDIDssale Summen verbraucht, denn del' Landadel ist verarmt und kann nichts 

mehr fUr die KUnste aufwenden. Die Staatsfinanzen, schDn unter LDUis XIV. 

durch die immerwahrenden Kriege, den Ubermassigen HDfluxus und das System 

der Steuerpachter ruinirt, sDllten unter del' Regentschaft durch die VDn dem 

SchDtten Law eingefUhrte Papiergeldwirthschaft wieder gehDben werden. Eine 

grDsse GrUndung, die Mississippi~Handelsgesellschaft, war damit verbunden, 

an del' Prinzen und Grand-Seigneurs in erster Linie und in sehr zweifelhafter 

Weise betheiligt waren. Abel' es erfDlgte das Gegentheil einer finanziellen 
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Besserung, der grosse Krach, der den Staatsbankerott zur Folge hatte. Diesen 

social-zerrlitteten Verhaltnissen entsprach in der Litteratur die skeptische 

Philosophie, welche sich jetzt an die radikale Umgestaltung der Gesellschaft 

wagte. Charles de Montesquieu (1689-1755) wirkte in diesem Sinne durch 

die Lettres Persannes, welche cine kuhne Kritik der socialen Institute Europa's 

und besonders Frankreich's, in der Form eines schllipfrigen Romans gaben; 

und durch sein Hauptwerk, das 1749 erschienene «Esprit des Lois», das 

spLitere Orakel der Konstitutionellen nach englischem Muster. Der Haupt

vertreter der Negation, Fran~ois-Marie Arouet, von welthistorischer Bedeutung 

unter dem Namen Voltaire (1694-1778), richtet seine rUcksichtslosesten Angriffe 

gegen die Kirche: «Ecrasons l'infame!» Die Epistel an Urania und die 

Henriade bezeichnen den Anfang dieses Kampfes. Neben dieser philosophi

schen Opposition geht in der Dichtung die Nachfolge der franzosischen 

Klassik. Die Komodien-Dichtung folgt noch immer den Spuren Racine's und 

Moliere's. Den klassischen Roman giebt Le Sage (1688- (747) in seinem 

«hinkenden Teufel» und im Gil BIas von SantiUana. Die Lyrik wird mit den 

Spielereien Grecourt's ([684-- (743) vollstandig schamlos. - Von allen dies en 

zersWrenden und zersetzenden Tendenzen soll nun das Roccoco, nach vielfach 

aufgestellter Behauptung, das getreue Spiegelbild sein; besonders der genaueste 

Ausdruck der Frivolitat der Zeit. Doch llisst sich hierauf erwidern, dass diese 

Annahme nicht zutrifh, denn es ist im Ganzen bIsch, negative Bestrebungen 

als die ursachlichen Potenzcn cines Kunststils zu proklamiren. Die bildende 

Kunst steht immer auf der positiven Seite einer Zeit, und auch das Roccoco 

hat nur den Theaterpomp des Stils Louis XIV. abgestreift und reprasentirt 

positiv eine sehr beachtenswerthe Regung des Zeitsinnes: die tiefe Sehnsucht 

nach einer Rlickkehr zur Natur. Man gelangt allerdings nicht sofart zur 

Natur Rousseau's, sondern zu einer parfumirten und kunstlich frisirten; aber 

man wird doch ;vieder menschlich-gemUthlicher, und das spricht sich deutlich 

in den bequemen Roccoco-Raumen aus, die ganz im Gegensatz stehen zu 

den kalt-prachtigen Gemachern der vorhergehenden Klassik, welche fUr das 

W ohnen gewohnlicher Sterblicher gar nicht geschaffen zu sein scheinen. In 

der Dekoration spielt nun die Nachahmung der natUrlichen Blumen eine 

grosse Rolle, ebenso die Attribute des Ackerbaues, der Gartnerei und der Jagd; 

also das niedere Genre, das zur Zeit des gem den Gott spielenden grossen Ludwig 

ganz verbannt war. Immerhin ist das Roccoco weit mehr als eil~ Dekorations

genre, und gewinnt fUr das Innere den Werth eines wirklichen Baustils, wenn 

auch nach aussen die tektonischen Konsequenzen fehlen. 1m Roccoco wird 

zum ersten Male wieder seit der Antike eine yon den Formen der Aussen

Architektur unabhangige Gestaltung der Raume geboten. Jedes Zimmer, in 
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seiner untrennbaren Verschmelzung von Wand und Decke, wird zu einer Art 

von blumengeschmUcktem ZeIt, von dem Saulen, Pilaster, Gebalke, Ver

dachungen, Balkenwerk und Kassettirungen ausgeschlossen bleiben; statt dessen 

herrscht die fUr sich selbststandig gewordene Rahmenbildung als ein neues 

klinstlerisches Prinzip. 

Auf dem politischen Gebiete Europa's hatte keine bedeutende Macht

verschiebung stattgefunden. Noch blieb Frankreich, wenn auch innerlich von 

revolutionaren Ideen durchwlihk der machtigste und tonangebendste Staat. 

Die ganze Epoche war, wenigstens im VerhaItniss zur frUheren, eine durchaus 

friedliche fUr Europa. Nur auf kurze Zeit wurde die Ruhe fUr Frankreich 

durch den Krieg mit Spanien, wegen der 1725 zurlickgesandten spanischen 

Infantin, an deren Statt sich Louis XV. mit Maria Lescii1ska, der Tochter des 

vertriebenen Konigs Stanislaus von Polen, vermahIte, unterbrochen. Ein 

Kongress zu Soissons 1726 verhinderte noch. den drohenden europaischen 

Krieg. Ein zweiter Krieg Frankreichs mit Oesterreich, wegen Lothringens 

und der italienischen Lander, 1733 ausgebrochen, war bis 1735 beendet. 

Der in dieser Zeit Deutschland eigenthlimliche vernlichterte Zopfstil, das 

negative Barock, dessen Ursachen schon weiter oben berUhrt sind, bildete sich 

zuerst in Berlin unter Friedrich Wilhelm I. (17 I 3-1740). Der strenge NUtzlich

keitssinn des Konigs, aber ebenso die wirkliche N othwendigkeit, Ersparnisse 

zu machen, drangte zu einer moglichsten Vereinfachung der Bauten. Indess 

war es derselbe Konig, Friedrich Wilhelm I., der Preuss en bedeutend ver

grosserte und seinem Nachfolger eine wohlgeflillte Schatzkammer und em 

zahlreiches Heer hinterliess, so dass die hauptslichlichste Neuerung in den 

europaischen Machtverhaltnissen von del' aufstrebenden Macht Preussens aus

gehen konnte. Dagegen hatte man in Oesterreich seit dem Tode des grossen 

Prinzen Eugenius von Savoyen (1736) die V/ ehrkraft stark vernachlassigt. 

Friedrich II. der Grosse, von Preussen (1740- 1786) verstand es dann, durch 

die beiden schlesischen Kriege eine preussische Macht zu schafi'en, weIche alle 

bisherigen politischen VerhaItnisse umkehrte. Die europaische Politik drehte 

sich von jetzt ab um den Gegensatz Oesterreichs und Preuss ens, wie frliher 

um den Gegensatz Frankreichs und Oesterreichs. Dem ganzen Deutschland 

konnte allerdings eine solche innerliche Zwiespaltung nicht zu Gute kommen, 

wie denn auch die Epoche der wahren Sclbststandigkeit Deutschlands in jeder, 

auch in klinstl~rischer Beziehung, erst von 1871, von der Begrlindung des 

neuen deutschen Kaiserthums, datirt. Indess gewannen damals \yenigstens die 

Einzelstaaten, und unter Friedrich dem Grossen ergab sich ein neuer Auf

schwung der Klinste auch fUr Preussen und speziell fUr Berlin. Wenn Fri.edrich, 

noch als Kronprinz, in Bezug auf Preussen an V oItaire geschrieben hatte; «dass 
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die Klinste untergehen und die Wissenschaften auswandern»); so suchte er 

dies selbst wiihrend seiner Regierung wieder gut zu machen, allerdings haupt

slichlich durch das Heranziehen der fertigen franzosischen Bildung. In der 

That war der Hof Friedrich's II. der am meisten franzosische in Deutschland. 

Das Potsdamische Athen war in den Bauten, Skulpturen und Malereien ganz 

im Stile Louis XIV. gehalten. Die auf ernstere Wiederbelebung der Antike 

gerichteten, iiusserlich an die des englischen Architekten Inigo Jones, oder an 

dessen Vorbild Palladio anknlipfenden Bestrebungen Knobelsdorff's, des ersten 

Architekten unter Konig Friedrich II., waren nur dessen personliche und mussten 

bald dem franzosirenden Ansturme weichen. In der Spiitzeit Friedrich's II. 

herrscht dann ein Zopfstil schlimmster Sorte, ohne Spur von MonumentaliWt 

in der Durchflihrung und Technik; l1ur die Roccocoeinrichtungen einiger 

SchlOsser heben sich wie Perlen aus dieser oden Masse; aber es wurde sehr 

viel gebaut, ofter in einem mindestens dekorativ grossartigen Sinne, so dass 

die Physiognomie Berlins und Potsdams wesentlich durch einzelne aus dieser 

Periode stammende Bauwerke bestimmt wird. 

In Dresden brachte der Zopfstil noch unter August dem Stark en (t 1733) 

einige ausgezeichnete Bauwerke hervor; so die Frauenkirche Biihr's als eine 

konstruktiv bedeutende Leistung, und das gleichzeitige Japanische Palais von 

de Bodt. Das letztere eben falls bewusst einfach, aber von der franzosischen 

Klassik ausgehend, wiihrend Bahr in der Dekoration vom italienischen Barock 

abhiingig ist. Unter Konig August III. kam der italienische Geschmack wieder 

zur Geltung. Die unter ihm errichtete Hofkirche in Dresden ist eins der letzten 

Werke des italienischen Barockstils nicht nur in Deutschland, sondern liber

haupt, und unterscheidet sich wesentlich von der kahlen Nlichternheit der 

meisten gleichzeitigen deutschen Zopfbauten. 

Das Roccoco findet vielfach in Deutschland eme ausgezeichnete Ver

korperung, die durchaus mit der Vollendung der franzosischen Werke wett

eifern kann, oder denselben in der Pracht und Solidiwt der Durchflihrung 

sogar noch liberlegen ist. Die betreffenden deutschen Bauten gehoren aber 

sammtlich in das Genre Rocaille, also in die zweite Entwickelungsstufe des 

Roccoco. In Slid deutschland sind die~ besonders die zahlreichen Bauten 

Balthasar Neumann's des Aelteren, in Wlirzburg und an anderen Orten; in 

Mlinchen die Bauten Cuvilles des Aelteren. 

In der deutschen Litteratur dieser Zeit sieht es, was nationalen Geist 

anbelangt, so ode aus, wie in der bildenden Kunst. Es ist die Zeit der 

poetischen NulliWten. Gottsched (1700- I 787) und Breitinger (170 I - 1 776) setzen 

die Fehde zwischen den Leipzigern und den Schweizern in Scene. Gottsched 

stand noch auf der Seite der franzosischen Klassik, und die Schweizer waren 
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auf der Seite der romantisirenden Englander. Die Dichter der Zeit zeigten sich 

eben falls schwach: Albrecht von Haller (1700-1760) ist mehr Gelehrter aIs 

Dichter, und Friedrich von Hagedorn (1708- 1754) ohne tiefere Auffassung, 

Christian Flirchtegott Gellert (1715-1769) ist durcIl seine FabeIn der bedeutendste 

unter den Anfangern einer neudeutschen N ationallitteratur. 

I. Die Roccocostilarten in Frankrcich. 

\Venn das Roccoco noch etwas weniger, aIs die librigtn BarockstiIarten, 

die strenge Forderung erfliIlt, ein vollendeter Baustil zu sein, so ist es doch 

keineswegs nur ein dekoratives Genre. AIs echter Kunststil durchdringt das

selbe aIle Gebiete der bildenden Kunst und bringt durchaus ein eigenartiges 

Ideal' zum Ausdruck. Schon oben ist die Meinung abgewiesen, als konnte 

dieses in Frivolitat und Llisternheit bestehen; und daflir ist ein neb en her 

gehender, aber tief wurzelnder Zug der Zeit, die Sehnsucht nach einer Rlick

kehr zum Natlirlichen und Gemlithlichen als treibende Tendenz hervorgehoben 

worden. Vielleicht wird der echte Geist des Roccoco am bcsten durch die 

eigenthlimliche Poesie charakterisirt, weIche in Antoine Wattcau's Bildern 

waltet und diese fUr das GefUhl so anziehend macht; denn in diesen Malereien 

spiegeln sich aIle die Fa<,:etten des damals herrschenden Geistes deutlich abo 

Wa:tteau's Bilder zeigen die feine Koquetterie, die gabnte Tournlire, nicht 

minder die zierliche Llige des damaligen vornehmen Lebcns; abcr im Hinter

grunde dummert ein Traum des Gllicks, ein kUnstliches Arkadien, eine 

idyllische Schaferwelt, in weIche die damalige UeberbiIdung sich zu HUchten 

liebte. Das berlihmte Bild Watteau's, «die Einschiffung l1ach Cytherc», mit 

dem Ausblick auf die fabclhafte und rcizende Ferne cines azurblauen Meeres, 

mit der goldenen von Amoretten umspielten Barke und den zlirtlichen Liebes

pam'en ist ein reizendes Abbild jugendfrischen Sehnens, getaucht in ein Kolorit 

von Azur und Blond, wahr wie die Natur und brillant wie cine Apotheose 

in der Oper. 

Die Leistungen des Roccoco in der architektonischen Innendekoration 

sind von so hohem Werthe, weil hier zum crsten Male wieder seit der 

Antike ganz fUr das Innere erfundene Formen auftreten und jedcr Raum 

einheitlich, mit grosser Delikatesse und mit der lange vergessenen Rlicksicht 

auf das Mass und die natlirliche Erscheinung des Menschen durchgebildet 

wird. Die Antike hatte eben falls cine eigene Formensprache fUr das Innere, 

wie Herkulanum, Pompeji und die Reste der romischen Bader und Kaiser

palaste beweisen. Man findet hier eine ausgebildete Flachendekoration in sehr 
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zartem, zur Menschengrosse gestimmten Massstabe. Die in Italien sich ent

wickelnde Renaissance kannte zunlichst diese Seite der alten Monumente nicht, 

erst die rafaelische Hochrenaissance schuf als Nachahmung del' Titusthermen ein 

Aehnliches in dem Arabeskenstil der vatikanischen Loggien; aber ohne die 

strenge KOl1sequenz del' alten Vorbilder in del' Einheit des Massstabes und 

del' Motive zu en·eichen. Die Sputrenaissance mit ihrem grossartigen Stuck

dekoratiol1sstil sah sich bald zum Kolossalen hingedrungt, und musste, um 

ihren Schopfungen Halt und Einheit zu geben, die Aussenformen del' Archi

tektur auch zur Dekoration des Innern heranziehen. Grosse Suulen- und 

Pilasterordnungen, mit dem ganzen Apparate del' Gebulke und Gesimse, 

werden als Stimmungsmittel zur Verzierung der Rliume benutzt, ebenso 

erhalten die Thliren im Innern Verdachungen und Giebel in ganz unzuHissiger 

Weisc. DcI' Barockstil hatte dabei allcrdings vcrsucht die sWrcnde Herbig

keit del' fUr die Aussenarchitektur berechneten Formen zu mildern, indem er 

das Malcrische, die geschwungene Linie, das bewegt Figlirliche vorwalten 

liess und in dem Cartouschenwesen eine eigene Dekorationsplastik erfand. 

Indess behielten die Interieurs des Barockstils und speciell des Stils Louis XIV. 

doch immcr etwas Tempelartigcs, unwohnlich Pomphaftes und riefen den 

Eindruck eines gestelzten, kalt vorneh men Wesens hcrvor, gegen welches del' 

Mensch allen falls nur im goldenen Staatskleide und kolossaler Allongen

p::rrUcke aufkommen konnte. Hierin schuf das Roccoco Wandel durch seine 

in Formen und Farben zarter gehaltenen, entschieden bequemen, wenn auch 

in ihrer Art eben falls vornehmen Innenruume. In der Hauptsache bleibt 

zwar eine plastische Behandlung der F lucben', \vird aber im Relief viel massiger 

gehalten als frUher; dagegen verschwinden die Ordnungen, Gebalke, Ver

dachllngen, Giebel und Kassettirungen ganz, selbst die Trennung von Wand 

und Decke durch das sonst Ubliche Gesims wird aufgegeben. Eine leicht 

geschwungene Linie verbindet den Plafond mit del' Wand und die Dekoration 

geht obne absusetzen, nUl' leichter werdend, tiber das Ganze fort. Die kalten 

MarmortUfelungen und Stuckfelder werden nun meist dllrch geschnitzte Holz

tufelungen ersetzt; nur in den Fallen bochster Prachtentwickelung tritt die 

Bronze an die Stelle del' Holzschnitzerei. Allerdings bleibt das Holz seltener 

in der Naturfarbe, es muss sich gefallen lassen, del' allgemeinen Stimmung 

wcgen, mit hellen Farbentonen tiberzogen zu werden. Ueberhaupt sind die 

hellen zarten Tone beliebt, zu denen noch das reich verwendete Gold als 

cine der starksten Fatben tritt, wenn es nicht von dem zarteren Silber ersetzt 

wird. Aber wie yorzliglich stimmen diese decenten Tone der Raume zu den 

ft'ischfarbigen Toiletten del' Bewohner, zu den rosigen Gesicbtern uild dem 

gepuderten Hanr! Niemals will der Rnum mehr sein als die schone Schale 
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zu emem noeh schoneren Inhalte. Das Hauptmotiv der Fllichendekoration 

bildet nun der Rahmen, der sclbststandig wird und nieht, wie fruhcr stets, 

etwas einzuschliessen bestimmt ist. Der Roeeocorahmen ist um seincr selbst 

willen vorhanden und die aus ihm entwickelten Ornamcnte bestreben sieh 

durchaus nicht, den inneren Raum zu fUllen; sondern sie wollen fUr sich 

einen schonen Kontur machen. Aueh die grade oder in ftacher Kurve 

bewegte, durch eine Voute mit der Wand innig verbundene Decke wird von 

demselben Stilgesetze beherrscht, sie erhalt keine Kassettiruug, sondern eben

falls ein zierlieh verschlungenes Rahmenwerk, an dieser Stelle allerdings, statt 

in Holz wie an den Wanden, in freihandig modellirtem Stuck ausgefUhrt. 

Ein Hauptmotiv fUr den Mittelpunkt der Decken ist ein leichtes, sich durch

kreuzendes Netzwerk, spielend an die perspektivische Darstellung einer Kuppel 

erinnernd. ThUren und Fenster werden, weder in Form noeh Farbc, mehr 

als es die Konstruktion erfordert, von der Wand getrennt und diese Behand

lung kommt der Einheitlichkeit der Raumwirkung ausserordentlieh zu statten. 

Deshalb bietet auch kein anderer Stil die bequeme Leichtigkeit, um mehrere 

ThUren, aueh versteckte, anzulegen, da sich diesel ben, ohne zu storen, der 

Dekoration ein fUgen. 

Die Ornamentmotive des Roccoco sind mehr natlirlich einfach als 

heroisch: Blumen im Uebertluss, oft farbig behandelt u~d zu frei spielenden 

Ranken gebildet. Der Akanthus kommt nieht mehr in breit entwickelten Spi

ralen vor, sondern nur in langen, schmalen Linien, die geschwungenen Kon

turen des Rahmenwerks begleitend. Die kriegerischen Trophaen des Stils 

Louis XIV. machen Gruppirungen aus Ackerbau-, Jagd- und Gartengerath

sehaften Platz, selbst die Garbe und der Reehen werden nicht verschmaht, 

aber auch BUcher, Notenhefte, Malergerathe und dergleichen kommen vor, oder 

mitunter Musikinstrumente fUr eine Serenade, einen Bal-champetre geeignet, 

mit ein paar schalkhaften Masken gepaart, den Eintretenden bereits im Vesti

bul empfangend. Das plastisch FigUrliche kommt massig zur Verwendung, 

meist nur in Kinderfiguren, die sich dem Massstabe fligen, und in leichten 

Spielen, Fisehe angelnd, Sehmetterlinge jagend, auf dem bewegten Ranken

werke sehaukeln. Die Malereien besehranken sieh gewohnlieh auf die Sopra

porten und sind im Kolorit stets in der Hauptstimmung des Raumes gehalten. 

Oft werden ganze Wand- und Deekentheile dureh Spiegelglaser gebildet, 

welehe dazu beitragen, den perspektivisehen Reiz des Raumes und den Eindruck 

der versammelten Gesellsehaft zu erhohen. 

In der Aussenarehitektur ist das Roeeoeo weniger origin ell ; es behilft 

sieh meist mit den FOl'men des klassisehen Baroeks, nur gem1issigter in der 

Plastik und in der Wueht der Gliederungen;· oder es verbindet sieh mit den 
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eine nUchterne Klassizitat anstrebenden Zopfformen. Da, wo das Roccoco sich 

aussen in seiner Eigenheit bemerkbar macht, liussert es sich in fiUgelartigen 

AnsHtzen auf den Rahmenprofilen der fast immer angewendeten Rundbogen, 

welche Anslitze immer noch etwas an die geschweiften und gebrochenen 

Giebel des borrominesken Barock erinnern, aber ornamentistisch frei behandelt 

sind, so dass von den Profilen hochstens der Ansatz eines Viertelstabs mit 

Platte Ubrig bleibt. Neu ist der gelegentliche Versuch, in der Aussenorna

mentik Mollakkorde in die Stimmung einzufUhren und geknickte herabhHngende 

BIMter und BIUthen zu bilden. Hierin ist schon ein gewisses Uebermass des 

Stimmungsvollen und Sentimentalen, fUr die Architektur Ungehorigen, ent

halten. Ueberhaupt ist die Bildung des Aeusseren im Roccoco, welche sich 

erst spHter einer schulgemassen Ausbildung anbequemen muss, angreifbarer 

als die des Innern, und nicht mit Unrecht als eine tektonische Verwilderung 

zu bezeichnen. 

Einen wahren und unbestrittenen Triumph feiert das Roccoco wieder 

1m Kunstgewerbe, in der Bildung der Mabel und Hausgerlithe und beweist 

damit seine ausgezeichnete praktische Bedeutung. Bequemere Mabel, als die 

der Roccocozeit, giebt es nicht, und fUr das Porzellan sind bis heute noch keinc 

angemesseneren Formen gefunden. Man ist denn auch diesen Stil an Mobeln 

und Gerlithen, trotz aller akademischen Verlasterung, nicht wieder los geworden; 

und wenn das Roccoco hier und da wieder eine Auferstehung feiert, so ist 

diese auf dem Umwege durch das Kunstgewerbe herbeigefiihrt worden. 

a) Architektur. 

Eine eigentliche Roccoco-Bauperiode giebt es auch in Frankreich nicht. 

Die Neubildung des Stils beginnt auf dem dekorativen Gebiete und kommt 

zuerst in der Inneneinrichtung lilterer Bauwerke, an Kirchen, SchlOssern und 

Adelsh6tels zur Erscheinung. Wlihrend die Barockformen des Aeusseren an 

den Neubauten dieser Periode verschwinden, macht sich sofort der klassizirende 

Zopf geltend. Werke, an denen das Roccoco mit einiger Entschiedenheit auch 

in die Aussenformen eindringt, sind in Frankreich seltener als in Deutschland. 

Die Einwirkung des Roccoco auf die Plananlage der Profan-Bauten macht 

sich allenfalls durch ein Streben l1ach Vermehrung der Bequemlichkeiten 

geltend; die Degagements und Escaliers derobees werden jctzt erst besonders 

betont, und bilden fortan einen wesentlichen Theil des Bauprogramms. 

Der bereits in der Stilperiode Louis XIV. erwHhnte Architekt Robert 

de Cotte, geboren 1656 zu Paris, gestorben 1735 Z11 Passy, erlangte durch 
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verschiedene seiner spateren Arbeiten einen bedeutenden Einfluss auf die Ver

anderung des Stils, indess eroflnete er nur den Weg und bildete den Ueber

gang zum Roccoco. Der Hochaltar und die neue Chordekoration in Notre

Dame zu Paris von 1714, erst in neuester Zeit von Viollet-le- Duc beseitigt, ge

horten . dieser neuen Richtung an. Unter den EntwUrfen de Cotte's finden 

sich auch die Plane und Innendekorationen fUr das Schloss zu Bonn. 

Gille-Marie Oppenort, Architekt und Ornamentiker, geboren zu Paris 

1672, stirbt 1742, folgt in der von de Cotte eingeschlagenen Richtung, aber 

mit grosserer Entschiedenheit und Sieherheit des W ollens. Er ist der erste 

Meister des "Genre Regence", der 

ersten Phase des Roccoco, welche 

etwa 171) beginnt und bis 1735 

dauert, also noch lange liber die 

Zeit der Regentschaft hinaus. Op

penort ist immer noeh streng, 

verglichen mit seinen Nachfolgern 

und sclbst mit def Mehrzahl seiner 

Zeitgenossen, und letztere wollen 

sogar finden, dass seine Werke 

im Geschmacke der Antike gehal

ten sind, nur reicher in der Or

namentik. Oppenort war allerdings 

IO Jahre in ltalien und hat dort 

viel nach antiken und modern en 

Denkmalern gezeichnet; und nach 

seiner RUckkehr ernannte ihn der 
Regent, Herzog von Orleans, ZU111 

Fig. 256. Eckc des Spiege\rahms im Schlafzimmer del' 
Konigin. Versailles (n. Rouycr). 

Direktor seiner Bauten. Das ,schloss von Luciennes fUr die Gratin Dubarry wird 

Oppenort zugeschrieben. Unter seinen Werken befinden sich die Entwlirfe 
zu den Altaren und zu den Haupteingangen de.s Chors der Kathedralkirche 

von Meaux. 

In die erste Stufe des Roccoco gehoren auch mehrere Zimmereinrich

tungen i111 Schloss von Versailles; so das Schlafzimmer der Konigin, unter 

Louis XV. 1734 u111geandert (Fig. 255). Die Cartouschen gehen nier all

mahlich in das Muschc1werk liber, die naturliehen Blumen kommen zur viel

hlchen Verwendung und am Plafond zeigt sich die perspektivische Darstellung 

einer Kuppel; sonst ist noch das Genre Berain vorherrschend. Das Rah111en

werk der von Natoire und. Detroi gemalten Sopraporten greif't abef bereits in 

den Grund der Bilder Liber, und noch auffallender zeigt sich das beginnende 
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Roccoco am Spiegelrahmen (Fig. 256), durch das Unterbrechen der Gliederungen 

mit einer Eckvolute (Qu. Rouyer etc.). 1m Salon der Medaillen, ebenfalls im 

Schlosse zu Versailles, urn 1736 dekorirt, ist der Uebergang zum Roccoco 

bereits viel entschiedencr (Fig. 257). Die Ornamentik, allerdings im Ganzen 

Fig. 257. Fensterwand im Salon des mcdailles. Versailles (n. ROllyer). 

immer noch im Genre Bcrain, wird leichter und magcrer. Zwar ist die sym

mctrische Entwickelung noch Uberall durchgefUhrt; aber den Geist dcs Roccoco 

bezeichnet die starkere SeIbstsHindigkeit des Rahmenwerks, das Ueberhand

nehmen der Blumen und die aus der Jagd ctc. hcrgenommenen Emblemc fUr 

die Wanddekoration. Auch der PIa fond Hisst Gliederungen und Cartouschen 

zurucktreten und lOst sich in ein Ieichtes Netzwerk auf (Qu. Rouyer etc.). 



VI. Abschnitt. Roccoco und Zopfstil orster Slufe. :\Ieissonnier. 737 

Die Salons des Hotel de Toulouse zu Paris, etwa gleichzeitig mit dem Kabinet 

der Medaillen, jedent~llls vor 1737, zeigen den vollstandigen Uebergang zum 

Roccoco, sind aber noch symmetrisch in der Entwickelung des Ornaments. 

Die Gliederungen werden immer schwacher, die Trennung von Wand und 

Decke immer unmerklicher. Alle Wande sind in Holz geschnitzt und in der 

Farbung weiss mit Gold. In den Vouten des Salons, kleine Bilder der vier 

Elemente, der Kamin ist in weisser und rot her Breccia und die Trophaen der 

Felder, aus Motiven der Jagd, des Fischfangs und der Gartnerei genommen. 

Die zweite Stufe des Roccoco, das Genre «Rocaille» oder «Louis XV.», 

beginnt mit Juste Aurele Meissonnier, Maler, Bildhauer, Architekt und 

Ornamentiker, geboren 1603 zu Turin, gestorben 1750 zu Paris, und dauert 

bis 1750. Meissonnier ersetzt die Symmetrie durch ein Gleichgewicht der 

Massen, die Muschel tritt nun durchweg an die Stelle der Cartousche, der 

Akanthus verschwindet fast ganz und kommt nur noch als unregelmassiges, 

langgezogenes, schilfartiges Blatt zur Verwendung, ohne Oesen und Rippen. 

Unter den sehr zahlreichen Ornamentwerken Meissonnier's tinden sich die 

Plane zu einem Hause fUr Mr. Berthous, zu .einem Salon fUr die Prinzessin 

Czartorinska in Polen, zu einem Kabinet fUr den Grafen Bielinski 1734, dann 

eine ThUr fUr den Baron de Bezenval, cin Wandspiegel fUr Portugal, das 

Projekt cines Hauses Rue Rochouard, der Entwurf zu einem Plafond portativ 

fUr den Konig 1730, der zu einem Windschirm fUr den Herzog von Montemar 

1724. Ausserdem von ihm an EntwUrfen: zu einem Grabmal fUr Dijon, zu 

einem anderen Grabmal fUr den Baron de Bezenval in St. Sulpice zu Paris, 

zu einer Kapelle fUr St. Sulpice 1727, schliesslich zu verschiedenen Altaren, 

Palasten und Gartenarchitekturen. - Lassurance, genannt Cailleteau 

(t 1751), begann 1728 die Innendekoration des Palais Bourbon, in demselben 
fortgcschrittcnen Roccocostile. Von Lassurance wurde das Hotel de Roquelaure 

zu Paris, jetzt Hotel du Ministcre des traveaux publics, erbaut und in den 

Jahrcn 1733 oder 1740 von Le Roux dekorirt (Fig. 258). Die Rocaille nimmt 

hier einen bedeutcnden Platz ein und die Ubrige Ornamentik wird mager, 

obgleich auch hier noch immer eine symmetrische Entwickelung festgehalten 

ist (Qu. Rouyer). Armand Louis Mollet, Architekt 1715-1757, errichtete 

das ehemalige Hotel d'Evreux, spater L'Elysec gelpnnt, fUr Madame de Pom

padour. In diesen Raumen spielte die bezeichnende Geschichte mit den gc

waschenen und parfUmirtcn Hammeln, welche von in Seide gekleidcten Schafern 

in die Salons geftihrt wurden. Ein Widder mit vergoldeten Hornern stUrzte 

sich auf sein ihm in einem grossen Spiegel erscheinendes Ebenbild und zer

trtimmerte denselben. Das Gebaude wurde spater Garde-Mcuble de la Couronne, 

und 1773 durch Boullee fUr den reichen Finanzier Beaujon umgebaut. 



Fig. 258. Yom Salon du ministere des Iraveaux publics (n. Rouyer). 
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Germain Boffrand, geboren zu Nantes, gestorben 1754, Architekt des 

Konigs, einer der besseren SchUler Jules Hardouin Mansart's, war einer der 

Hauptsc:hopfer des Genre Rocaille. Hauptsachlich hat Bofh'and sehr viel dazu 

beigetragen, den Roccocostil l1ach au swarts zu verbreiten. Er arbeitet zu 

BrUssel, zu Nancy und Luneville fUr die Herzoge von Lothril1gen und zu 

WUrzburg fUr den FUrstbischof. In Paris baut er verschiedene Hotels und 

Hauser, unter andern das Findelhaus. Eines seiner berUhmtesten Werke ist 

der prlichtige Brunnen im Hospize von Bicetre, ein anderes der innere 

Ausbau des 1706 fUr Fran\ois de Rohan durch de la Maire im Stil Louis XIV. 

erbauten Hotels de Soubise zu Paris. Boffrand fUhrt die Dekoration in den 

.Tahren 1735-1740 aus, aber immer noch in einer massigen Weise. Das Schlaf

zimmer der Prinzessin de Rohan hat noch eine strenge architektonische Wand

theilung mit pilasterartigen Streifen. Die Ornamentik ist ganz symmetrisch 

und die Voute ist gegen die Decke noch in einer festen Linie abgeschlossen 

(Fig. 259 und 260). Die Trumeaux Uber den ThUren, mit Bildern von Boucher, 

Restout, Carle Vanloo und Tremoliere. Der ovale Salon, ebenfalls symmetrisch 

bis ins Detail; aber in der Hauptsache ganz Rocaille, die Trennung zwischen 

Wand und Decke ist durch kein Gesims mehr markirt. Die prachtvolle De

koration hat sehr harmonische Verhaltnisse; Spiegel Uber dem Kamin und in 

den Wandfeldern bilden ein betrachtliches Motiv derselben. Die Holz

schnitzereien der Wande in Gold auf Weiss, die Kindertiguren unter den 

Bildern ganz vergoldet. Die Malereien urn 1737-1739 von Charles Natoire 

aus der Geschichte der Psyche, sind Meisterwerke der Farbenstimmung. Die 

Voute ist in einem grauen Rosa gehalten; die Skulpturen derselben in zweifar

bigem Gold; die Rocaille und die Attribute der Medaillons in rothem Golde; der 

Grund der Medaillons in grUnem Golde. Der Plafond ist hell lichtblau und 

die durchbrochene Ornamentik desselben vergoldet; die Figuren und Konturen 

der Vouten setzen sich weiss dagegen abo Die AusfUhrung der dekorativen 

Skulpturen erfolgte, nach Boffrand's Zeichnungen, durch den Bildhauer Louis 

Harpin (Qu. Rouyer). - Das Hotel de SOllbise ist jetzt Palast des National

Archivs. - Ebenfalls von Bofhand erbaut das Schloss zu Nancy fUr den Konig 

Stanislaus und das Schloss Favorite Zll Mainz; allsserdem hat derselbe Architekt 

Antheil am Bau der Residenz Zll WUrzburg, einer der vielen Nachahmungen 

von Versailles. In Paris werden Bofhand noch zugeschrieben: die Hotels de 

Montmorency, d'Argenson, de Torcy, de Seignelay; ausserhalb das Schloss 

de Cram agel en Brie, Schloss de Haroue in Lothringen und das Schloss von 

Luneville. 

Die inn ere Einrichtllng der Appartements des Palais royal vom Archi

tekten Contant, abgebildet im I. Bande der Encyklopadie von Diderot und 

EBE JI. 17 



Fig. 259. 'Nand vom Salon del' Prinzessin de Rohan. Hotel de Soubise (n. ROllycr). 
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d'Alembert. Vom Architektcn 1. B. Lc Roux (1676-1745), ausser der Deko-

ration des schon erwtihntcn Hotel de Roquelaure, die des Hotel de Villars und 

des Hotel de Villeroy zu Paris. 

P. E. Babel, der Goldschmied, Ornamentist und Kunststecher, um die 

Mitte des 18. lahrhunderts in Paris arbeitend, gestorben 1770, und der Architekt 
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Fran({ois de Cuvillies, Vater, geboren zuSoissons 1698, gestor ben 1768, 

SchUler von Robert de Cottc, sind beide die Hauptvertreter der ausschweifcnd

sten Rocaille. In ihren Kompositionen wird dieselbe zum cigentlichen Bau

korper und verlasst ganz die Bescheidenheit der ornamentalen Bestimmung 

(Figur 261). Cuvillies wurdc 1725 bairischer Hofarchitekt und 1738 erster 



VI. Abschnilt. Roccoco und Zopfslil ersler Slufe. Eisen. 

Architekt des Kurflirsten von Koln und beginnt erst nach diescr Zeit SC111e 

Ornament-Publikationen. 

Fig. 26,. Babel. Gartenporlal. 

Charles Eisen, der Sohn, Ornamentiker, Maler und Klll1ststecher, 

geboren zu Brlissel 1722, gestorben zu Paris 1778, arbeitet in denselben liber-
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triebenen Formen wie die Vorgenannten (Fig. 262); wah rend Jean Pillement, 

Blumenmaler und Kunststecher (1719-1808), als Hauptvettreter des damals 

Fig. 252. Fontaincn- Entwllrf von Charles Eisen ~n. l\faitres ornemanistcs). 

aufkommcnden chinesischen Dekorationsgenres gelten kann (Fig. 263). Pille

ment arbeitet in Paris, London und Lyon; aber die Ornamente, welche seine 

Chinoiseries begleiten, sind stets illl Genre Rocaille, obgleich er noch wahrend 

der ganzen Dauer der Regierung Louis' XVI. thatig bleibt. 
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;. 

Fig. 263. Pillement. OrnamentfeJd (n. Maitres ornemanistes). 
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b) Skulptur. 

Der Charakter der Bildhauerschule im Stil Louis XIV. setzt sich unter 

Louis XV. ziemlich unverandert fort. Es ist immer noch Bernini, dem man 

huldigt, von dem Coypel 1721 in der Akademie der KUnste zu Paris verkUndigt, 

dass er in der Wahrheit des Fleisches die Antike Ubertroffen habe, ebenso in 

dem graziosen lebhaften und malerischen \Vesen, welches er Correggio und Par

meggiano abgelernt haben solI. Die einzige Neuerung, welche sich zu Anfang 

des 18. Jahrhunderts in der franzosischen Bildhauerschule bemerkbar macht, 

ist del' Uebergang zu einer weniger ernst en Manier, zu einer sUsslichen, selbst

gefalligen Grazie. Indess hat die Genreskulptur, um die es sich jetzt meist 

handelt, mindestens eine grosse Menge anmuthiger Gegenstande geschaflen. 

Rene Fremin (1674-1744) ist ein Hauptvertreter dieser Richtung. Er war 

in Paris viel beschaftigt und wurde auch nach Spanien berufen, um Arbeiten 

fUr den PaIast von St. Ildefonso auszufUhren. Am besten gelingen ihm die 

Werke einer ins Dekorative herUberspielenden Gattung, Darstellungen der 

Flora und dergleichen, also eigentliche Genrefiguren. Guillaume Coustou 

(1678-1746), der JUngere, aus Lyon, hat ein Marmorbild der Konigin Marie 

Leczinska mit allegorischen Attributen geschaffen. Ein hinter der Figur 

angebrachter Pfau soli sie zur Juno erheben. Die Statue ist jetzt im Louvre. 

Von demselben, die beiden manierirten Rossebandiger am Eingange der Champs 

elysees, ehemals im Schlossgarten von Marly. 1m Jahre 1734 erhielt G. Coustou 

den Auf trag zur AusfUhrung von neun Medaillons mit Portrats zwischen den 

Arkaden im Hofe des Hotel de Ville zu Paris. In demselben Jahre wurde 
eine BUste Louis XV. von ihm gearbeitet und in dem MagistratsbUreau des

selben Gebaudes aufgestellt. In Lyon von ihm, eine Statue der Rhone. Edme 

Bouc hardon (1698-1762), aus Chaumont, der SchUler des jUngeren Coustou, 

machte das Reiterbild Louis' XV., welches nach seinem Tode von Pigalle 

vollendet, aber in der Revolution zerstort wurde, und war mit Adam am 

Neptunbassin zu Versailles beschaftigt. Von den beiden BrUdern Adam 

aus Nancy arbeitete der altere Kaspar Balthasar meist fUr Potsdam. Die 

Diana und die Amphitrite wurden noch aus Nancy geschickt. 1748 arbeitete 

derselbe fUr die Nischen des elliptischen Kuppelsaales im Schloss Sanssouci, 

die Venus Urania und den Apollo mit dem Werke des Lukrez «de natura 

rerum». Eine Bildsaule des bei Prag gefallenen Feldmarschalls Schwerin in 

Marmor blieb unvol!endet, als Kaspar Adam 1761, auf einer Reise begriflen, 

in Paris starb. Der jUngere Bruder Sigisbert Adam (t (759) blieb in Paris 
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und arbeitete unter anderen die Figuren des Neptun-Bassins im Garten von 

Versailles. Von Jean Baptist Pigalle (1714-1785) im Louvre: eine elegante 

BUste des Marschalls Moritz von Sachsen, in historischer Aufi'assung, etwa 

gleichwerthig mit einem Bilde von Pesne. Sein Denkmal Moritz von Sachsens, 

in der Thomaskirche zu Strassburg 1765-1776 ausgefUhrt, greift ganz auf die 

Mittel der Berninischen Schule zurUck. Das Monument fUllt die ganze Schluss

wand des Chors und gleicht einer BUhnenvorstellung. Die elegante Helden

gestalt des Marschalls schreitet in vornehmer Ruhe die Stu fen hinab, welche 

zum Grabe fUhren, die Frauengestalt Frankreichs sucht ihn zuruckzuhalten 

und am offenen Grabe lauert das halbverfallene Skelett des Todes. Die Alle

gorien: der weinende Herkules und die drei Wappenthiere Hollands, Englands 

und Oesterreichs, wclche erschreckt Ubereinander purzeln, grenzen ans Absurdc. 

Dic vielbewunderten Marmorstatuen Pi galle's, Merkur und Venus, kamcn als 

Geschenke Louis' XV. an Friedrich II. nach Sanssouci. Pigallc halt sich auch 

eine Zei! lang in Potsdam auf und hat noch mchrere Marmorwerke fUr den 

Garten von Sanssouci gearbeitet. Auch die Statue Voltaire's im Institut zu 

Paris, ist von ihm. Falconnet (t 1791) ist durch seine Statue Peters des 

Grossen zu St. Petersburg bekanl1t geworden; Caffieri (t 1792) durch eine 

Anzahl BUsten und Statuetten. 

c) Malerei. 

Auch der unter Louis XIV. Ubliche Sti! der Malerei wurde immer noch 

durch eine Anzahl von Kunstlern unter der Regierung Louis' XV. fortgesetzt. 

Diese fahren fort die Italicner nachzuahmen und malen vorzugsweise my tho

logische Gegenstande, Apotheosen mit dem alten allegorischen Apparat, 

Historien und Portrats. Es waren abcr Watteau und Boucher, wclche eine 

neue anmuthige und lcichte Gcnremalerei schufcn und durch dicse das echte 

Roccoco, im Geiste ihrcs Zcitalters zum Ausdruck brachten. - Zu den wahren 

Schopfern der Roccocokunst, der Zeit und dcm Talente nach als einer der 

erstcn, gehort Antoine Watteau, geboren zu Valencienncs 1684, gcstorben 

zu Nogent bei Paris 1721. Er war ein SchUler des Claude Gillot, der bcrcits 

einen gewissen Uebergang zum Ncuen bildete, hat seinen Meister abcr weit 

libcrtroffen. Watteau kam 8ehr jung bei cincm Maler in Valenciennes in die 

Lehre und ging 1702 mit einem anderen Maler, der nach Paris berufen war 

um Operndekorationen zu malen, dorthin. Wattcau's neuer Meister konnte 

sich in Paris nicht halten und sah sich genothigt nach der Heimath zurUck

zukehren. Der vcrIassene SchUler musste nun bei einem Dutzendmaler Unter-
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kunft such en, machte abel' glUcklicherweise die Bekanntschaft Gillot's, der ihn 

bei Audran, einem vorzUglichen Ornamentmaler unterbrachte. Hier bekam 

Watteau das Figlirliche in Dekorationsarbeiten zu malen, weIche Audran im 

Luxembourg auszu flihren hatte, und fand hierbei Gelegenheit den Rubens zu 

studiren. Er erhielt den Preis der Akademie, bewarb sich um den Prix de 

Rome, leis tete abel' so Vorzligliches, dass er sofort als Mitglied der PariseI' 

Akademie aufgenommen wurde. Sein Ruf nahm zu und er ging auf grossere 

Erfolge hofl'end nach England, aber nur urn schon nach einem Jahre krank 

zurlickzukehren. Watteau's Bilder zeigen das unverfalschte Bild del' Zeit. Er 

malt hauptsachlich galante Feste und Scenen der italienischen Komodie, stets 

in einem durchaus eigenen Stile. Watteau bringt das lockere Wesen der da

maligen Gesellschaft mit Anmuth, Eleganz und Natlirlichkeit zur Darstellung, 

aber seine Kunst ist ernsthaft, wenn sein· Genre frivol erscheint. Seine Bilder 

haben stets einen heiteren und liebenswUrdigen Inhalt; sie geben Konzerte. 

Tanze, galante Unterhaltungen, Jagd-Rendevous, Gesellschaften in grossen Parks 

mit Statuen und Fontanen geschmUckt, Serenaden, Kolombinen, Kavaliere mit 

Damen auf dem Grase sitzend und Aehnliches. Sein Hauptwerk im Louvre be

tlndlich, ist die berUhmte «Einschiffung nach Cythere» (Fig. 264). An der KUste 

eines azurblauen Meeres, neben federleichten Baumen, erhebt sich eine Herme 

der Venus mit Blumenguirlanden umwunden. Auf einer Bank sitzt eine mit dem 

Flicher spielende Dame, noch unentschlossen zur Abfahrt nach Cythere. Ein 

knieender Pilger ram1t ihr Grlinde dafUr ins Ohr und ein kleiner Amor zieht 

an ihrer Robe. An der Seite dieser Gruppe hebt ein Kavalier eine andere 

Dame vom Rasen auf, ein anderer entftihrt bereits seine Schone. 1m zweiten 

Plan, drei Gruppen Liebender mit Pilgermantel und Stab, bewegen sich gegen 

die Barke, in der bereits zwei andere Paare Platz genommen haben. Die 
reiche Barke ist von halbnackten Schiflern bewegt, kleine Amoretten spannen 

die Segel und in der Luft spielen noch andere Amoretten. Das Ganze ist in 

einer hellen, brillanten Farbenstimmung gemalt und spiegelt ein traumhaftes 

Gluck. Ausser seinen Bildern hat Watteau noch eine Anzahl Zeichnungen 

geliefen, in einer graziosen Verbindung von Ornamenten mit Figuren, be

kannt unter dem Namen del' «Grossen» und «Mittelgrossen Arabesken». Die

selben sind durch Stiche verbreitet. Diese dekorativen Erfindungen, in denen 

Landschaft und Figurenstaffage eine gleichmassig grosse Rolle spielen, sind 

von ausserordentlichem Reiz, gehen abel' bis an die ausserste Grenze dessen, 

was man ornamental nennen kann, denn sie unterscheiden sich von Bildern 

nur durch einige Zuthaten del' Arrangements. 

Paterre und Lancret sind die Nachfolger Watteau's, aber ohne seine 

Poesie und geistreiche Durchflihrung. Von allen dreien befinden sich sehr 
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zahlreiche Bilder in den Berliner und Potsdamer SchlOssern, auch im Berliner 

Museum. 

Fran;;:ois Boucher, Vater, geboren zu Paris li03, stirbt daselbst 1770 

oder 1776, ist der Maler der zweiten Periode des Roccoco. In seinen orna-
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mentalen Erfindungen tritt die echte Rocaille auf. Er ist eine geborene Maler

natur von unerschopflicher Erfindung und fabelhafter Leichtigkeit der Pro

duktion; und ohne Zweifel treibt er gelegentlich mit diesen kostbaren Eigen

schaften Missbrauch, denn alIcin die Zahl seiner Zeichnungen Ubersteigt die 

Zahl von zehntausend. GemaIt hat er, Plafonds, Sopraporten, Wand felder, 

Portrats, mythologische und Schaferbilder, Landschaften, Operndekorationen 

und Vorlagen fUr Stickereien (Fig. 265). Er hat Klaviere, Ofenschirme, Port

chaisen, Gallawagen und Kabinets verziert. Lange Zeit war· Boucher der 

begUnstigte Liebling des Jahrhunderts, bis sein Name, wie der Vanloo's, zu 

einem Schimpfworte in den neuklassischen Ateliers wurde. Jetzt erst wieder 

weiss man seinen Werth zu wUrdigen. Seine Diana im Bade ist ein kost

bares Bild. Die nackte Figur der Gottin ist von besonderer Grazie der Zeich

nung und des Kolorits, mindestens von ausgezeichneter dekorativer \Virkung. 

Sein Rinaldo und Armida, Venus vom Vulkan W.aflen fUr Aeneas fordernd, 

sind verdienstvolle Bilder. Boucher hat, wie Watteau, die idyllische WeIt fUr 

das 18. Jahrhundert erfunden, mit gewaschenen und gekammten Schafen und 

bebanderten Hirten, einer Opernstaffage gleichend; aber das Unwahre ist mit 

verfUhrerischem Reize vorgetragen. 

Pierre Subleyras (t 1749), vielleicht der begabteste franzosische 

Historienmaler dieser Zeit, gehort zu den Nachahmern der Italiener. Sein 

Hauptwerk, «Kaiser Valens vom heiligen Basilius durch Vorwurfe erschlittert», 

befindet sich in S. M. degli Angeli in Rom. Er ist ein Nachfolger des Paolo 

Veronese, in der schonen Anordnung und dem Reichthum des Beiwerkes. 

Seine Bilder im Louvre sind in diesem Sinne; in seiner «heiligen Magdalena 

zu den Fli~sen Christi bei Simon dem Pharisaef» sitzen die Giiste auf antiken 

Ruhebetten, auch in der Marter des heiligen Hippolyt, im heiligen Basilius ein 
Kind vom Tode erweckend, und in der Marter des heiligen Petrus foIgt 

Subleyras den Traditionen der grossen italienischen Schule. Seine Genrebilder: 

die Ganse des Bruder Philipp, del' Falke, del' Eremit, sammtlich nach den 

Fabein de~ Lafontaine, sind voll Feinheit und Geist. 

Die Familie Vanloo hat mehrere Maler von Bedeutung aufzuweisen: 

Jean Baptiste Vanloo (t 1745) und Charles Andre Vanloo; dann die Sohne des 

ersteren, Louis Michel Vanloo, Hofmaler des Konigs von Spanien und Charles 

Amedee Vanloo, als Nachfolger Pesnes, Hofmaler Friedrichs II. von Preussen. 

Sie aIle sind Nachahmer der Italiener. Charles Andre Vanloo (t 1765) ist 

ein Maler von grossem Talent und tlichtigen Studien. Die Heirath der heiligen 

Jungfrau, Apollo den Marsyas schindend, Aeneas seinen Vater Anchises 

tragend. sammtlich im Louvre, sind weniger gut, aber sein «Halt auf del' Jagd», 

ebenfalls im Louvre, giebt diese Scene flirstlichen Lebens glanzend wieder. 



Fig, 265, Boucher, Les Jeux de l'Amour, 
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Die reizenden Frauenkopfe und die reichcn Kostlimc, alles hat diescn Ausdruck 

der Leichtigkeit des Lebens, ill eiller Atmosphlire von Luxus, Vornehmheit 

und Vergniigen. Fig. 266 giebt ein Bild von eh. A. Vanloo Hlie Toilette» 

wieder. 1m Hotel de Ville zu Paris bebnd sich ein [739 gemaltes Eild von ihm, 

den Frieden zwischen Frankreich und Oesterreich darstellend, im grossen Sa ale. 

Fig. 266. eh. A. Vanloo. T oilette. 

In den Salons und sonstigen Rliumen des Hotel Soubise zu Paris, in 

den Appartemems von Versailles und anderwlirts tinden sich schone dekora

tive Malcreien dieser Zeit von Charles Natoire, Detroi, Boucher, Restout, 

Charles Vanloo , Tn!moliere, welche bereits bei Gelegenheit der Architektur 

erwahnt sind. 

Antoine Pesne, geboren [683, ein guter und sehr fruchtbarer Portrtit

maIer dieser Zeit, arbeitete hauptsachlich in Berlin als Vorgtinger Ch. A. Vanloo's. 
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Ausserdem werden de Latour Vivien und Fran~ois Le Moine als Portratmaler 

von Verdienst genannt. Der Genremalcr 1. B. S. Chardin (1699-1779) n11hcrt 

sich mehr den Hollandern und malt das intime Lebcn der Familie. Dic 

Jagd-, Blumcn- und FruchtstLickc von Oudry und Desportes sind schr geschatzt. 

1m Hotel de Soubise sind noch prachtige Grisaillen von Brunctti zur Aus

fUhrung gekommen. 

d) Dekoration. 

Das Spezielle, noch Uber die Dekoration des Roccocostils HinzuzufUgcnde 

kann nur cine Erganzung des schon im Abschnitt «Architektur» Gesagten 

sein, denn das Roccoco ist im Ganzen wcsentlich dekorativ. Der Roccocostil 

ist kostspielig in seiner Anwendung, denn das pure Handwerk hat in seinen 

Gestaltungen wenig zu thun; viclmehr fordern die geistrcichen, immer 

wechselnden Erfindungen des Roccoco zu ihrer AusfUhrung durchweg kUnst

lerische Krafte, wenn nicht der ganze Zauber derselben verloren gchen solI. 

Das stets reich verwendete Plastische, mag es nun in Bronze, Holz oder Stuck 

ausgefUhrt sein, ist durchweg erstes und alleiniges Modell und duldet kcine 

Wiederholung; die ublichc vervielfaltigende Leimform der heutigen Stucka

teure fuhrt da nich,t zum Ziele. Es finden sich deshalb in dieser Zeit wieder 

zahlreiche eigentliche DekorationskUnstler, welche sich durch ihr Talent zu 

namhaften Kunstgrossen erheben, wie dies in den besten Epochen der Renais
sance der Fall ist. 

Die frUher Ubliche Cartousche wird jetzt meist durch die Muschel ersetzt, 

die allemal da eintritt, wo es breitere ornamentirte Flachen zu schaffen giebt; 

allerdings bleibt auch in diesem FaIle nicht viel von der ursprUnglichen 

Naturerscheinung Ubrig. Die Stilisirung der Muschel geht so weit wie beim 

Akanthus; wic dieser sich ins Unendliche, in immer neuen Windungen und 

Knotungen verlangert, so setzt sich auch ein muschclartiges, zu lebhafter 

Schattenwirkung ausgcbuchtetes und strahlig zerrissenes plastisches Wesen 

den Profilen folgend ins Unendliche fort. Die Modellirung ist sorort in der 

Absicht auf theilweise Vergoldung angelegt und deshalb wird die Muschel meist 

mit Randern umsaumt, welche sich in den Schwingungen zum Pftanzen

ornament umbilden. Besonders eignen sich diese mit Rahmenprotilen ver

bundenen, dem natLirlichen Vorkommen nachgebildeten durchlOcherten Muschel

theile zu Einrahmungen, der oft in Plafonddeckcn vorkommenden, mit figur

licher Plastik oder Malerei gefUllten Ecken. Dic Muschel nahert sich endlich 

der leichtcn Bewegung der Welle, auf deren Spitzc sich dcr Schaum krauselt, 
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deren Kamm sich endlich 

uberschlagt, um sich zu 

frohlichem Spiel wieder auf

zurichten und weiter zu 

tanzen. 

Der Akanthus begleitet 

nur in dUnnen schilfartigen 

Stengeln die kuhnen Sehwin

gungen der Profile, von der 

eigentliehen Blattform kom

men nur dieaussersten lang

gezogenen Spitzen zur Gel

tung und nahern sieh after 

mehr der Form des Palmen

blattes. Desto ausfUhrlieher 

wird die heimisehe Flora 

wiedergegeben; die zarten 

BlUthen des Flieders, des 

Apfels, der Kirsehe, des Jas

min, des Goldregen, dann 

eine Art Sternblumen, be

sonders haufig mit einem an 

« W egebreit » erinnernden 

oval en Blatte mit Rippen 

ausgestattet, welche noeh den 

Strich des Modellirholzes 
oder den Sehnitt des Eisens 

erkennen lassen. Diese blu

mistischen Zuthaten kommen 

haufig zur Verwendung und 

mogliehst gUnstigsten Wir

kung, weil der Massstab 

der Ornamentik aueh diese 

zartesten Formen neben sieh 

duidet. Weniger schon sind 

die tropfsteinartigen Bil

dungen und bezeiehnen den 

Verfall der Roeeoeo-Orna

mentik. 

Fig. 267. Prolile von Wandrahmungcn 
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Dic lcichtcn Profilc dcr Umrahmungcn sind durchaus darauf bcrecbnet, 

sich tlicssend in ibre cinzelncn Elementc auflOsen zu lassen, um bcquem in 

Ptlanzcn- oder Muschclformcn iibergehen zu konnen. In der Regel bcsteht 

dCf ausscrc. bei wcitcm sUirkere Rahmen aus zwci dlinncn Rundstaben, welchc 

ein wcllcnfOrmiges Profil einschlicssen, desscn Erhohung scharf durch eine 

Kehle unterschnittcn wird. Dies mittlerc Profil brcitet sich oft zur Muschel 

aus, wahrend die dUnneren RundsUibe sich der V crgoldung wegcn scharf 

absetzen und in leichte schilfartige Stcngel libergehen. Das inncrc Rahmen

protil ist dagcgen after nur ein Rundstab oder cinc kleinere Wellc. Dcr 

zwischen beiden Umrahmungcn liegcnde Zwischenraum schlicsst sich mit 

ciner durch cin Plattchen begrcnztcn tlachcn Kchle den beiden Profilen an 

(Fig. 267). Sclten stossen die Ecken der Rahmcngliederungen scharf zusammen, 

sie rollcn sich in dcr Rcgcl vorher in ciner elastischcn Linie und umschliesscn 

ein Muschcl- oder Ptlanzcnornamcnt. Auch in der Mitte des langcrcn Feldes 

bildet sich gcwohnlich eine ahnliche Ausbiegung. 

Das Plastisch-Figlirliche, immer in zartem Relicf gchaltcn, ist mcist durch 

Kindcrtigurcn vertreten, wclche den genrchaftcn Bczug zur Natur fcsthalten, 

abcr meist von unnachahmlichcr Grazie sind. Die Farbung dcr Flachen ge

schieht sehr diskret, einmal, um das zarte plastische Ornamcnt nicht zu 

schadigen, dann, um den Bewohner als wichtigsten und schonsten Schmuck 

des Raumcs erscheincn zu lassen. In der That ist eine Roccocowand ein 

viel gUnstigerer Hintergrund fUr die Gesellschaft, .als dic mit schweren Stoffen 

oder mit Ledertapeten geschmUckte, oder gar spiegelndc Marmorwand im 
Genre Lepautre. In der Regel zeigen dic Wande eines Roccocoraumes nur 

einen, schr hcllcn, mehrfach abgestumpften Hauptton, entwedcr wasserblau, 

fliederfarbig, moosgrUn, gelblichrosa, theeroscngclb oder grau, in verschiedenen 

Nuancen. Dic Rahmprotilc und Ornamentc sind dann weiss und gold, oder 

silbcrn, auch bronzefarbig. In scltcncn Fallcn erhalt das Ptlanzenornament 

eine Farbung in gebrochencn, der natlirlichcn Wirkung angcnaherten Tonen. 

Das Figlirliche bleibt aber immcr in weiss, gold oder silbcr. Es kommt auch 

vor, dass Kontrastfarben gebraucht wcrden, etwa graurosa Wunde und mild 

grUnc Voute, aber der PIa fond wechselt in solchem Faile wieder in grauen 

und rosa Flachen, und das Weiss und vorherrschende Gold verbindet das 

Ganze zu einer einheitlichen Wirkung. 

e) Kunstgewerbe. 

Der Bronzeguss wurdc in der berUhmten Giesserei des Arsenals von 

Sauteray, Vater, dem NachfolgerKeller's, und Joh. Bapt. Sauteray, Sohn, 
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fortgesetzt. Spater wurde an derselben Stelle Gor der bedeutcndste Bronze

gicsscr Europas. Er modifizirte und vervollkommnete das Verbhrcn bis zu dem 

Grade, dass man ihn als Lehrer nach mehreren fremden SWdten kommen licss. 

Die Bronzcn, mit Ornamenten im Stil Louis XV., sind sehr geschatzt wegen 

ihrer grossen Leichtigkeit, Anmuth und Eleganz. Diesclben sind auch gal1Z 

vortrefflich, nur vielleicht et\\"as ZLl stark ciselin und guillochirt. 

An der Spitze der Goldschmiede, unter Louis XV., stand Thomas Ger

maIn. Beinahe alle seineWerke wurden aber schon unter der Regierung 

Louis' XV., oder wl1hrend der Revolution zur Deckung der Kosten des Staats

haushalts eingeschmolzen. Indess besass Konig Louis Philipp noch ein pracht

volles Service von diesem Meister. Seit 1720 datin die GrUndung der Or

ft.!vererie Odiot in Paris, des altesten noch bestehenden Ateliers dieser Branche 

dasclbst. Die Emaillemalcrei in Limoges wurde im 18. Jahrhundert nur noch 

von den Noailleurs, armen und unwissenden Handwerkern, unterhalten. Mit 

ihnen kam die limousinische Malcrei ganz in Verfall und verschwand um 1766 

gtinzlich, um der Porzcllanmalerei Platz zu machen. Von Emaillemalereien, 

in der Manier Jean Toutin's aus Chateaudun, giebt es indess in dieser Zeit 

noch schone, jetzt im Louvre aufbewahrte StUcke. Henri Toutin, Henri Chcron, 

Charles Boit, Louis de Chatillon, Guerrier und Th. Ferrand werden als Meister 

genannt. Die Portrlitmalerei in Emaille war zur Zeit Louis XV. sehr vernach

lassigt, von einer Gesellschaft, der wenig daran lag, das Andenken ihrer Thaten 

der Nachwelt zu hinterlassen, und deshalb die leichte Pastell- und Gouache

Malcrei vorzog. Es gab indess immer noch einige ausgezeichnete Meister 

dieses Fachs, wie Bouquet, Liotard, Durand, Bouton, Pasquier, Louise Kugler. 

Ungeachtet der BemUhungen dersclbcn artete die Emaillemalerei dennoch aus 

und verfiel. Von Medaillenschneidern werden unter Louis XV. genannt: 
DoUin, Breton, die beiden Roettier und Marteau. Besonders der Letztere 

zeichnete sich durch guten Geschmack und reine Zeichnung aus. Als Stein

schneider war Jaques Guay aus Marseille der berUhmteste dieser Zeit und 

wurde 1748 Mitglied der franzosischen Akademie. Jeuffroy, eben falls Stein

schneider und Mitglied def Akademie, hatte noch zahlreiche SchUler. Von 

einem gewissen Saint-Martin befindet sich eine kostbare Pompadour-Uhr, in 

reich em Gehause aus .Boulle-Arbeit, il11 grUnen Gewolbe zu Dresden. Der 

Akanthus an dieser Uhr zcigt erst den Uebergang ZUl11 Roccoco, nur mit etwas 

leichter bewegten Spitzcn, als in der klassischen Fassung ublich. 

FUr die Manut~lktur "des Gobelins» waren unter der Hegentschaft und 

Ullter Louis XV. die Maler Restout, Ch. Natoire und C. Vanloo fUr Figurliches, 

1. B. Oudry als Thierl11aler beschUftigt, auch Boucher in seinem eigenthUmlichen, 

mit Ornamentik verbundenen Genre. Die Farben mussten vermehrt werden; 

E B ElI. 
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der Chemiker Quemiset kom ponirte mehr als 1200 neue N uancen und in 

F olge dessen wurde das Koloristische dieser dekorativen Meister sehr gut 

wiedergegeben. FUr die Fabrikation der Porzelaine tendre wurde, seit 1735, 

eine zweite Fabrik in Chantilly von den GebrUdern Dubois begrUndet, spater 

wurde dieselbe in eine Aktiengesellschaft verwandelt und nach Vincennes 

verlegt. Dieselbe Manufaktur kam dann, unter dem Tite! einer koniglichen, 

nach Sevres. Seit 1745 stand die Fabrikation unter der Leitung von Boileau, 

und die Produkte von Sevres erwarben sich seit dieser Zeit einen grossen Ruf. 

Die Glasmalerei hatte im Wesentlichen ihren Abschluss gefunden, obgleich 

ihre Geheimnisse noch nicht verloren waren; im Hotel de Soubise wurden 

noch schone Grisaillen von Brunetti ausgefUhrt. Aber es geschah doch in 

dieser Periode, dass man den grossten Theil der Glasmalereien in den Kirchen 

unter allerlei Vorwanden zersWrte. Man fand die Darstellungen der 

Glasmalereien hasslich und gab vor, mehr Licht in die Gebaude schaffen 

zu wollen. 

Die franzosische Kupferstechkunst war immer noch eine der ersten in 

Europa. Benoit, Jean Audran, Nicolas Dorigny, Charles und Louis Simoneau, 

Gaspard Duchange, Nic. Henri Tardieu, Alexis Loir, Louis Desplaces und 

andere setzen die Schule fort. An Holzschneidern gab es noch die beiden 

Papillon und die beiden Lesueur als bedeutende Meister; aber die BlUthe des 

Holzschnitts ging mit diesen zu Ende. Umsonst setzten J. B. Pap ilIon und 

vier neue Glieder der Familie Lesueur das vaterliche Gewerbe fort, denn kaum 

vermochte noch Godard aus Alen<;on die Traditionen der Kunst zu erhalten. 
Durch Leblond ist seit 1737 die bunte Kupferstechkunst in Frankreicb 

bekannt geworden. 

f) Kunstlitteratur. 

Das Feld der Kunstlitteratur wird nun immer reichhaltiger und mannig

faltiger angebaut. Man beschaftigt sich nicht mehr wie frliher fast aus

schliesslich mit der rornischen Antike, sondern richtet den Blick auch auf die 

eigene nationale kunstgeschichtliche Vergangenheit. Hauptsachlich sind es 

die franzosischen zeitgenossischen Ornamentstiche, welche in kolossalen 

Massen zur Herausgabe kommen, urn das Modebedurfniss des ganzen von 

Frankreich abhangigen Europas zu befriedigen. 

An Reisebeschreibungen erscheinen: Voyage en Levant, c'est it dire 

dans les principaux endroits de l'Asie mineure, dans les iles de Chi os, Rhodes 

et Chypre etc. et dans l'Egypte, la Syrie et la Terre saint par Cornaille Ie 
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Bruyn. Paris 1725. 5 Bde. in 4°. Mit Fig.; dann Voyages de Pietro della 

Valle dans la Turquie, I'Egypte, la Palestine, la Perse, les Indes orientales et 

autres lieux. Rouen 1745. 8 Bde. in 120. Aus dem Italienischen tibersetzt 

von Carneaux. 

Die kunsthistorische Vergangenheit Frankreichs findet zahlreiche Bearbei

ter. Das Prahistorische durch Jaques Martin, La religion de Gaulois tiree 

des plus pures sources de l'antiquite, Paris 1727, 2 vol. 4. Das Romische 

durch F. E. de Mezeray, Abrege chronologique de l'histoire de France, und 

durch Vaisette, Dom, Eclaircissements sur les Antiquites de la ville de Nimes. 

Paris 1746 in 8°. Die altchristlichen Denkmaler werden in verschiedenen 

Artikeln des Journal historique de Verdun beleuchtet. J. Fr. Dreux de Radier, 

Memoire. Tome 68. 1750, Dom Fontenau, Memoire. Tome 69. 1751, Jean 

Lebeuf, Lettre. Tome 69. pSI. - Mittelalterliches bringen: Vaisette, O. 

Histoire generale de Languedoc, Paris 1730. 5 vol. F 01., Brugeles, D. L. c., 
Chroniques ecclesiastiques du diocese d'Auch etc. Toulouse 1746. 4°, Felibien, 

Dom M., Histoire de la ville de Paris, avec les preuves augm. et mise en 

Jour par D. A. Lobineau. Paris 1725. 5 vol. Fol. Mit Abbildungen. D. Bernhard 

de Montfaucon, Monuments de la monarchie fran<;aise, Paris 1729-1733. Das 

Werk von Ch. de Brosse, L'ltalie il y a cents ans, lettres ecrites en 1739, 

behandelt das Italisch-Romanische. 

Die altere franzosische Renaissance wird noch mehrmals dargestellt in: 

Piganiol de la Farce. J. A., Description de Paris et des belles maisons des 

enVIrons. Paris 1742. 8 vol. 12, Jaillot, J. B. M., Recherches critiques, histo

riques et topographiques sur la ville de Paris, depuis ses commencements 

connu jusqu'a present. Paris 1772-75. 5 vol. 8. Mit Plan en, Brice, Dom, G. 

Description de la ville de Paris. Paris 1752. 4 vol. 12. Mit Planen und 
Abbildungen, Granet, Jean-Joseph, Description de l'Hotel royal des Invalides, 

ou 1'0n verra Ie secours que nos rois ont procures dans tous les temps, aux 

officiers et soldats hors d'etat de servir, enrichie d'estampes representant les 

plans, coupes et elevations geometrales de ce grand edefice, avec les exellents 

peintures et sculptures de l'eglise; dessinees et gravees par Cochin. Paris 1736, 

in Fol. Mit Kupfern. 

Endlich erscheinen die Werke der Roccocokunst, besonders betreffs der 

Ornamentik, in grosster Breite. Boffrand, Germain, Livre d'Architecture con

tenant les principes generaux de eet art etc. Paris 1754, enthalt hauptsachlich 

die Innendekorationen des Hotel de Soubise von C. Lucas und Babel gestochen. 

Oppenort, Gille-Marie, Livre de Fragemens d'architecture recueillis et dessines 

a Rome d'apres les plus beaux monumens. Paris, Huq uier se. etc., enthalt 

168 Tafeln; die vierzehn ersten, «Le petit Oppenort» genannt, enthalten die 
18" 
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frlihesten eigencn Werke des Meisters. VOll demselben: Livre de differens 

morceaux a l'usage de tous ceux qui s'appliquellt aux beaux-arts, grave par 

Huq uier; enthaltend Pendulen, Friese, verzierte Felder, Pilaster, Cartuschen, 

Kal11ingitter, Fontanen etc. Von del11selben: Oeuvres de Gille-Marie Oppenort, 

contenant differens fragmens d'architecture et d'ornemens etc., Huquier sc. 

in 120 Tafeln. Gillot (Claude), Livre de Portieres pour Tapisserie, representant 

les principales divinites prcsidant aux elemens. Von demselben: Nouveaux 

desseins d'Arquebuserie. Von demsclben: Livres d'Ornemcl1ts, Trophees, Cul

de-Lampcs et Devises. Von demsclben: Nouveau Livre de principes d'orne

mens, partiClllierement pour trouver un nombre infini de formes qui en 

dependent. - Gillot gehort als Ornamentiker noch an das Ende des Stils 

Louis XIV. Watteau, Antoine, Arabesques, mit verschiedenen Supplementen. 

Briseux, C. E., L'Art de batir les Maisons de Campagne, ou l'on traite de 

leur construction et leur decoration. Paris 1743. 2 Bande. 4°; mit 268 Tafcln. 

Von demsclben: Traite du Beau essentiel, dans les Arts. Paris 1752. 2 Bde. 

in Fol. Fran<;ois Roumier~ Livre de plusieurs coins de Bordures. Paris 1724 etc. 

Cay Ius (Philippe, Anne de Tubieres, Comte de), Oeuvres etc. 4 vol. Die 

Stiche sind mehr die Arbeit eines Dilettanten und die Originale aus ver

schiedenen Epochen der Renaissance. Meissonier, J ust-Aurele, Oeuvres etc. 

Paris, 72 Tafeln, Bauplane und Ornamente enthaltend. La Colombe (de), 

Nouveaux desseins d'arquebuseries Paris 1730. De Marteau, Ie jeune, graveur 

sur tous les metaux, 26 Tafeln mit Verzierungen fUr Flintenkolben. Huquier, 

Jaques-Gabriel, Iconologies ou sont reprcsentes les vertus, les vices, les sciences, 

les arts, les divinites de la fable, 216 Tafeln. Von demselben: Recueil de plus 

de six cents Vases nouvellement mis en jour, Paris u. a. Bouchardon Edme, 

Premier et second Livre de Vases. Fraisse, Livre de Dessins Chinois tires 

d'apres les originaux de Perse, des Indes, de la Chine et du Japon etc. Paris 

1735. Mondon, Ie fils (Jean), Six livres de Formes rocailles et Cartels. 1736. 

Cuvillics (Frans:ois de) perc, Livre de Cartousches propres it divers usages 

reguliers et irreguliers u. a. Mollet, Andre, Jaques et Noel, Le jardin de 

Plaisir. Stockholm 1751. Boucher pere (Frans:ois), Livres de Fontaines, Livre 

de Vases, Livre de Cartousches u. a. Blondel (Jaques-Frans:ois, 1705-1774), 

Neffe des berlihl11ten Architekten Fran<;ois Blondel, De la distribution des 

Maisons de plaisance et de la decoration des edefices en general, Paris 1737. 

2 Vol. 4'1. Mit 160 Tafeln. Von del11selben: Architecture frans:aise ou Recueil 

de plans, elevations, coups et profils des tglises, Maisons royales, Palais, 

Hotels etc. Paris 1752. 4 Vol. in Fol. Mit 498 Tafeln. Von demselben: 

Cours d'architccture ou Traite de la Decoration, Distribution et Construction 

de Biltiments. Paris· 1771. 6 Bde. Text und 3 Bde. Tafeln in 80 u. A. Babel, 
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P. E. Differens compartimens d'ornemens u. a. Germain, Pierre, Elcmens 

d'orfeverie. Paris 1748. Servandoni, Baldaquin pour Ie maitre-autd de Saint

Sulpice Paris 1750. Cochin (Charles-Nicolas) Ie fils, Oeuvres 6 Bde., enthaltend 

Feuerwerke, Festdekorationen, Ornamente, Monumente etc., im Stil Roccoco. 

Fran<;ois (Jean, Charles), Chateaux de Lorraine 3 Bde. SchlOsser des Konigs 

Stanislaus von Polen in Lothringen. Pillement (Jean), Nouveau Cahier de 

six feuilles de diffcrens sujets chinois histories etc. und vide andere. Peyrotte, 

A., Nouveau Cartousches chinois, Eisen (Charles) fils, Livre d'un oeuvre SUlVI 

contenant differens sujets de decoration et d'ornemens etc. Paris 1753-

Le Sacre de Louis XV., roi de France et de Navarre, dans I'cglise de Reims, 

I Bd. gr. Fo!. Description des Arts et Metiers faite ou approuvee par Messieurs 

de I'Academie royale des Sciences, avec figures en taille douce. Paris 176 [. 

Die Tischlerkunst in 2 Blinden von Roubo fils: die Wagenbauerkunst, der 

Mobeltischler, der Ebenist, die Gartel11ischlerei, die Orgelbaukunst und die 

Stickerkunst. In der Encyclopedie von Diderot und d'Alembert, Paris 1762, 

finden sich eine Anzahl Kupferstiche, Architcktur, Ebcnisterci, Marquetterie, 

Marmorarbeiten, Tischlerei, Goldschmiede und Zimmerarlxilcn Bctreflcndes, 

von grossem Interesse fUr den Slil der Epoche. 

2. Die erste Stufe des Zopfstils in Deutschland und die 

Nachfolge des franzosischen Roccocos, von 1720-1750. 

Das Streben nach Einfachheit brachte in Deutschland den nUchternen 

Zopfstil hervor, indem man entweder von den Nachkllingen des borrominesken 
Barock, oder von der franzosischen Klassik ausging, denn dicse Richtungen 

durchkreuzten sich und wechselten mit einander ab, je nach der Stimmung der 

Hofe, we1che hierfur in Eetracht kamen. Der, in Berlin, nach dem.Tode Konig 

Friedrich's 1. (17 J 3) beginnende Zopfstil ist der armlichste und stilloseste und 

wird erst spater unter Friedrich II. dem Grossen, hauptsachlich durch die Ee

mUhungen des Architekten Knobdsdorft; zu einer hoherenEntwickelung gebracht. 

Der Zopfstil in Dresden, noch unter August II. beginnend und unter August III. 

bllihend, ist von Anfang an besser und bringt mehr an monumentalen Werken 

hervor. Mitunter sieht dieser frUhe Zopfstil dem sptiteren klassizirendcn Zopfstil 

aullallend ahnlich, aber es fehlt ihm ein Hauptmerkmal, das erst nach der 

Mitte des 18. Jahrhunderts zur Erscheinung kommt; namlich das Streben nach 

Wiederaufnahme der theoretisch bewunderten, aber in der Praxis noch 

ziemlich unbekannten griechischen F Ol-men; das spielende, sogenanllte «falsche» 
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Griechenthum. 1m Ganzen gebraucht der altere Zopf noch die Detailformen 

des Barocks, aber mit einer absichtlichen NUchternheit und Trockenheit, welche 

den Verfall dieses Stils unzweifelhaft ausspricht. Einzelne Talente, von 

ausseren Umstanden begUnstigt, greifen mitunter wieder zu den volleren 

Formen; ohne auf die Lange gegen die mUde Stimmung der Zeit anktimpfen zu 

konnen. Der Zopfstil behen-scht indess nur das Aeussere, denn im Innern macht 

man von den blendenden Mitteln des franzosischen Roccocos gern Gebrauch. 

Selbst der strenge Knobelsdorfl folgt Liieser Meinung und verziert das Innere 

seiner palladianischen Bauwerke im Genre Rocail1e, allerdings mit einem 

Reichthum und einer Gediegenheit, wie sie selbst in Frankreich sehen anzu

treflen ist. 1m westlichen und sUdlichen Deutschland herrscht das Roccoco 

ganz allgemein, nur Wien macht eine Ausnahme, hier bildet sich ebenfalls 

ein Zopfstil, welcher von den Brosamen der grossen klassischen Epoche sein 

Leben fristet, und endlich allmahlich in den klassizirenden Zopfstil Ubergeht. 

In der Skulptur und Malerei dieser Zeit macht sich keine neue Richtung 

gehend, aber es wird als Nachklang der ahen Schule noch Vieles und ver

haltnissmassig Gutes produzirt, entschieden mehr als spater unter der Herr

schaft der klassizirenden Richtung. 

a) Architektur. 

Die Vernachlassigung, welche die KUnste unter dem sparsamen Soldaten

konige Friedrich Wilhelm I. von Preussen (1713 - 1740) erfahren, wird am 

besten durch das Faktum illustrirt, dass nicht einmal die fertigen Statuen 

SchlUter's fUr das Schloss in Berlin zur Aufstellung kommen. Dieselben ver

blieben in der Werkstatt, geriethen in einen Garten und verschwanden spater 

ganz. Indess wurde in Berlin noch tUchtig gebaut, aber nur im Nutzlich
keitssinne und mit moglichster Vermeidung aufwandvoller Formel1. Den sich 

hieraus ergebenden harten, trockenen Zopfstil entwickelt ZL1 haben, ist das 

zweifelhafte Verdienst Berlins. Der Konig betrieb die Erweiterung der 

Friedrichstadt mit allen Mitteln, der FestungsgUrtel wurde beseitigt, und 1732 

durch Gbrist von Derschau und den Baudirektor Gerlach, zum ersten Male 

ein vol1standiger Bebauungsplan fUr Berlin aufgestellt. FUr die BUrgerhauser 

wurde ein Bauzwang eingefUhrt, Plan und Anschlag wurden geliefert; daher 

die langen graden Reihen nUchterner Hauser in der Friedrichstadt. Philipp 

Gerlach, zu Spandau 1679 geboren, gestorben 1748, ein SchUler von Brobes, 

hatte von 17.32- I 736 die Hauptleitung dieser Stadterweiterungsarbeiten. Von 

ihm 1713-1715 die Vol1endung des Thurmbaues der Parochialkirche fUr die 
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Reformirtcn, in der Klosterstrassc. Zwischcn dcm ersten Aufsatze des Thurms 

korinthischcr Ordnung und dcr Pyramidc, musste noch ein Aufsatz kompositcr 

Ordnung fUr das Glockenspiel cingcschoben werden. Der Bau des Friedrich

hospitals in der Stralauerstrasse wurde durch Gcrlach fortgcsetzt und 1726 

bis 1727 der schone Thurm nach seinen eigenen Rissen erbaut. In den 

Jahren 1726-1731, ist von ihm die Jcrusalemerkirche in Berlin mit Thurm, 

errichtet; - dieselbe ist jetzt durch einen Neubau ersetzt, - und das Kammer

g eri ch t (1734- 1735), damals Kollegienhaus, einer seincr bcsten Bautcn, aber 

in dcr neuesten Zeit eben falls umgestaltet. Nach Gerlach's Planen wurde die 

Hof- und Garnisonkirche in Potsdam von Feldmann erbaut und 1735 

vollendet; sie bildct ein einfachcs Oblong; der Thurm hat das damals beliebte 

Glockenspiel. Oben auf dem kuppelartigen Abschluss des Thurmcs ist eine 

Sonne angebracht, durch welche cine horizontale Stange geht; an einem Ende 

tragt dieselbe einen gegen die Sonne fliegenden Adler, am andercn Ende den 

Namenszug Konig Friedrich Wilhelm's. Die Hauptwache am neuen Markt in 

Berlin, war durch Gerlach 1728 erbaut; das Gebaude enthielt auch den Sitzungs

raum fUr das Generalauditoriat und das Kriegskonsistorium. Das Palais des 

Ministers von Zedlitz, 1735 vermuthlich nach Gerlach's Zeichnungen erbaut; in 

einem SeitenfiUgel desselben wurde spater ein prachtiger Saal von Langhans 

eingerichtet; dann 1736 der von Finkenstein'sche Palast in der Wilhelmstrasse, 

fUr den Minister von Marschall errichtet. spater grafiich Voss'scher Palast, 

jetzt abgebrochen; und der Palast fUr dcn Prasidcnten von Game in der 

Wilhelmstrasse, ebenfalls spater umgebaut. 

Peter von Gayette, Baumeister des Konigs Friedrich Wilhelm in 

Potsdam (t 1747), von Geburt Franzose, war einer der praktischen Vertreter 

der damals beliebten billigen Baumanier. In den Jahren 1720-1732 baute er 
viele Hauser in Potsdam von Holz mit Stuck Uberzogen; die meisten seiner 

Gebaude waren sOlche Messbuden. Von ihm, 1728 die Heiligegeistkirche 

in Potsdam erbaut, der Thurm spater von Graei. Auch das spater um

gebaute Rathhaus und der lange Reitstall zu Potsdam wurden von ihm er

richtet. Als Gerlach 1737 seine Stelle als Baudirektor niederlegte, wollte der 

Konig einen Hollander als Baumeister haben, und Titus Favre, ein Wallone, 

der sich meist in Holland aufgehalten hatte, wurde berufen, aber er verstand 

wenig. Sein Modell zum Petrithurme in Berlin wurde verworfen und die 

Dreifaltigkeitskirche in Berlin wurde zwar unter seiner Leitung, aber wirklich 

vom Hofmaurermeister Naumann gebaut. Johann Friedrich Grael, 1708 

zu Quielitz bei Schwedt geboren, gestorben 1740 zu Bayreuth, Ubemahm 1730 

den Thurmbau fUr die Petrikirche und fUhrte denselben bis zur Hohe dcs 

Kirchengewolbes; dann baute Gerlach weiter, bis 1734 der Thurm einstUrzte. 
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Dieser Unfall wurde Gracl zugeschoben, er wurde in Arrest gebracht und 

musste darauf das Land rtiumen, blieb aber zun1ichst noch in Schwedt und 

baute dort 1735 flir den Markgrafen Friedrich Wilhelm das berlihmte Re i th a us. 

Der Thurm der Heiligegeistkirche in Potsdam ist von ihm, und in Berlin von 

ihm der grHfiich Kameke'sche Palast unter den Linden, der gegenliberstehende 

Reichenbach'sche Palast und der Th u rm der Sophien-Kirche in der Spandauer

Vorstadt, letzterer von 1732 - 1734 errichtet. Das Portal des Thurmes mit 

dorischen Pilastern, GebHlk und Giebel, das erste Geschoss desselben mit einer 

Gallerie abgeschlossen, darliber ist ein Aufsatz in zwei Stockwerken, unten 

zwalf, oben acht jonische SUulen, mit einem Helm bekront. 

Konig Friedrich Wilhelm liess 1728 im Berliner Schlosse den welssen 

Saal anlegen, und damit es auch nicht an einem soliden Prachtstlicke fehle, 

1739 das silberne Chor im Rittersaale ausflihren, welches spliter unter 

Friedrich II. eingeschmolzen wurde. Friedrich Wilhelm Dietrichs, ge

boren 1702 zu Uelzen im Llineburg'schen, stirbt 1757, learn 1717 nach Berlin, 

wurde ein SchUler Bahm's und spliter Oberbaudirektor. Bis 1723 hatte er 

die Ausflihrung des Schwedter Schlossbaues unter Rahm und baute 1732 bis 

1736 nach seinen EntwUrfen die bohmische Kirche in Berlin. Ebenfalls von 

ihm sind: das Behrend'sche Haus am Donhofsplatz 1735, der grlifiich Reuss'sche 

Palast in der Leipzigerstrasse, der Umbau des frlihcr dem Staats minister 

von Viereck gehorenden, spLiter Isaak'schen Hauses in der Spandauerstrasse 

urn 1734, mit einer Oberlichttreppe, das, Itzig'sche Haus hinter dem neuen 

Packhof 1749 fUr den Professor Sulzer erbaut, der grUfiich Ressi'sche Palast 

in der Wilhelmstrasse, 1736 fUr den Geheimrath Kellner erbaut, jetzt zum 
Reichskanzleramt verlindert. Dietrichs 1737 zum Baudirektor ernannt, baute 

unter Friedrich II. viel mit Knobelsdorfl zusammen und wurde zu dcrselben 

Zeit als dieser in Ungnade fiel, urn 1752 verabschiedet. Das Orangeriehaus 

in Potsdam 1744, die Terrassen von Sanssouci in demselben Jahre, der 

Anfang des Schlosses Sanssouci 1745, sind von Dietrichs nach den Angaben 

Knobelsdorfl's ausgeflihrt. Auch die Kirche zu Buch mit einem Kuppel

thurme hat Dietrichs 1726 - 1727 auf Kosten des Minister von Viereck 

erbaut. 

Johann Gottfried Kemmeter der JUngere (t 1748), Schliler Bohm's 

und Lehrer Knobelsdorff's, leitet schon nliher zur Epoche Friedrich's II. hin

liber. Er war in Italien, wurde nach seiner Rlickkunft Bauinspektor und 173 I 

Baudirektor bei der kurm1irkischen Kammer. Er hat Schloss Oranimburg, 

jetzt Lehrerseminar, im Jahre 1745 durch Attiken liber den Fliigeln verziert 

und vorher, seit 1734, den Umbau des Schlosses Rheinsberg fUr den 

Kronprinzen Friedrich ausgeflihrt. Der rechte Schlossfiligel, ein Anbau an den 
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alten Thurm, und das mittlere Corps de Logis rUhren von Kemmeter her, 

aussen im Zopfstil, inncn in ciner noch wenig gelungenen NachahmLlng des 

franzosischen Roccocos gehalten. A. von Wangenheim batte die AusfUhrung 

in Rheinsberg und wurde hier ebenfalls der Lehrer Knobclsdorffs. Karl Stolze 

(t 1746) baut das von Rochow'sche Haus unter den Linden in Berlin u. a. 

Das Palais Vernezobre in der Wilhelmstrasse, jetzt Palais des Prinzen 

Albrecht, der erste Roccocobau in Berlin, wird 1735 nach einem franzosischen 

Plane erbaut, und bald darauf von der Prinzessin Amalie, Schwester 

Friedrich's des Grossen bewohnt. Das Itzig'sche Haus in der Burgstrasse, 

1734 eben falls durch Baron de Vernezabre 11ach dem Modell des Hotel de 

Soubise in Paris erbaut, wurde 1765 nach Naumann's des JUngeren Pllinen 

umgebaut, wodurch der linke Flligel symmetrischer wurde. Der grMiich 

Schulenburg'sche Palast in der \\'ilhelmstrasse 1734, mit einer Cour 

d'honneur angeblich nach italienischen Phinen von Richter erbaut, hat doch 

mehr den Typus cines franzosischen Adelsh6tels, dasselbe gehort spliter den 

FUrsten Radziwill und ist jetzt nach einem Umbau Palais des Reichskanzlers. 

Richter erbaute auch den Palast des Johanniterordens am Wilhelmplatz, jetzt 

Palais Prinz Friedrich Karl, urn 1736 angeblich nach Zeichnungen de Bodl's. 

Eine Hhnliche Plananlage wie das Schulenburg'sche, zeigt auch der grliftich' 

Sacken'sche Palast in der Wilhelmstrasse von Wiesend, einem SchUler 

Dietrichs, angeblich nach franzosischen OriginaJpl1inen erbaut, jetzt Ministerium 

des koniglichen HaLlses. Das GebHude der Seehandlung an der Ecke der 

Jliger- und Markgrafenstrasse, 1730-1740, vermuthlich ebent~l11s von Wicsend 

erbaut. Von Naumann, dem Vater, 1737-1739 die Dreifaltigkeitskirche in der 

Mauerstrasse.l rund mit grosser Holzkuppel und einer Laterne darUber, erbaut. 

Die Regierung Friedrich's des Grossen beginnt gleich in den erstel1 

Jahren hochst glanzvoll, mit zahlreichen bedeutenden Bauunternehmungen, 

wie denn iiberhaupt Friedrich II. die Kiinstler wieder ins Land zag, die unter 

der sparsamen Regierung seines Vaters damus vertrieben waren. In Bezug 

auf Maler und Bildhauer machte sich desbalb eil1 aLlgenblicklicher Mangel an 

geeignclcn KrHften besonders flihlbar und Knobelsdorfl war genothigt bei seinen 

ersten Bauten auf manche wlinschcnswerthe Zuthat an SkLllptur und Malerei 

zu verzichtcn. Indess konnte der neu bclebte Baubetrieb den herrschenden 

Stil nicht lindern, im Wesentlichen blicb del' aIte Zopf. In del' ersten Bau:.

periode untcr Friedrich dem Grossen bis zu Anfang der flinfziger Jahre, 

\yelche geistig von Knobclsdorff beherrscht winl, nHhert sich die Stilisirung del' 

Berliner Bauten der Nachahmung des Palladio, wie dicselbe vom Englander 

Inigo Jones aufgcfasst und damals auch in England wieder in Uebung 

gckommell war. Knobelsdorff gab zwar den Griechen den Vorzug vor den 
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Romern, aber er kannte doch die damals allen unbekannten griechischen 

Momlmente nicht und seine theoretische Vorliebe fand deshalb wenig Gele

genheit sich in seinen Schopfungen zu bethatigen. Neben der ausseren Ge

staltung im palladian is chen Zopfstile ging die innere Ausstattung der Bauten 

in einem echt kUnstlerisch aufgefassten, mit Pracht und Soliditat durch

gefUhrten Roccocostile. In der BegUnstigung dieser Stilart fUr Interieurs 

stimmte der konigliche Bauherr ganz mit seinem Baumeister Uberein. Erst 

nach der Mitte des Jahrhunderts in den Banten seiner Spatzeit, welche be

reits in die folgende Stilepoche, unter die Herrschaft des durch archaologi

sche F orschungen und Entdeckungen ins Leben gerufenen klassizirenden 

Zopfstils gehoren, hat Friedrich der Grosse seiner geistreichen Laune freier 

den ZUgel schiessen lassen. Der Konig betrachtete die Kunst als eine Er

holung von den Staatsgeschaften, und schUttelte die ihm ltistigen ernsteren 

Forderungen ab; nicht immer zum Vortheile der Kunst, obgleich noch after 

Bauten im grossartig dekorativen Sinne entstehen, zum Schmuck seiner Resi

denzeo, wie sie in der neuklassischen Zeit bum wieder vorkommen. 

Georg ~T enceslaus von Knobelsdorff, geboren zu Kuckadel 1699, 

gestorben 1753 in Berlin, der talentvolle Maler und Baumeister, war schon in 

Rheinsberg ein Genosse des geistreichen und lebensfrohen Kreises, den 

Friedrich als Kronprinz urn sich versammelt hatte. Zuerst Offizier bildete 

sich Knobelsdorfl seit 1729 unter Pesne zum Maler und studirte gleichzeitig 

die Baukunst unter Kemmeter dem JUngeren und Wangenheim. 1m Jahre 

1732 war er in Dresden, und wurde dann durch Kronprinz Friedrich nach Ruppin 
berufen zum Bau eines Gartenhauses in Form eines dorischen Tempels mit 

einer von der Statue Apollo's bekranten Kuppel. 1736 ging Kn~belsdorfl auf 

Kosten des Kronprinzen nach Italien, gewann die Vorliebe fUr griechische 

Kunst, gegenUber del' romischen, bewunderte den zeitgenossischen Maler 

Solimena, tadelte Rafael und verhielt sich streng ablehnend gegen die Barock

architektur. 1m Jahre 1737 nach Rheinsberg zuruckgekehrt, welches bereits 

yom kronprinzlichen Paare bewohnt war, vervollstandigte Knobelsdorfl' den 

Schlossbau Kemmeter's durch einen zweiten Flugel mit dem Thurm, ent

sprechend dem alteren und erbaute den die FIUgel verbindenden Saulengang, 

die Wassertreppe und die drei Brucken uber den Schlossgraben. Eine 

Orangerie, ein Bacchustempel und ein Gartenportal waren projektirt und an

gefangen, als 1740 Konig Friedrich Wilhelm starb und Rheinsberg von 

Friedrich verlassen wurde. Knobelsdorfl' errichtete den Katafalk fUr den Konig 

in del' Garnisonkirche zu Potsdam und ging dann eiligst nach Frankreich. 

Hier wurden die wichtigen Verbindungen mit den Bildhauern, GebrUder Adam, 

Pigalle und anderen angeknUpft, zugleich machte sich Knobelsdorfl' mit dem 
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echten Roccoco vertraut, von welchem die frUheren Inncndckorationcn des 

Rheinsberger Schlosses erst die Anfange zeigtcn. 

Nach Berlin zurUckgekehrt, wird Knobelsdorff zum Surintendanten dcr 

SchlOsser ernannt und mit 

koniglichen Bauauftragen 

UberschUttet. Es sind dies 

die glanzendstcn Jahrc seiner 

Wirksamkeit, bis an die 

Grenze dcs Moglichen von 

grossen Arbeitcn ausgcfUllt, 

dic sich rasch aufeinander 

drangen, als galtc es lange 

Versaumtes nachzuholen; 

und in diesem Zuge lusst 

sich das getreue Spiegelbild 

der rastlosen Thatenlust des 

jungen Konigs wiedertlnden. 

Am Charlottenburger 

Schlosse entstand 1740-1742 

ein neuer FIUgcl, links nach 

der BrUcke hin das soge

nannte «neue Schloss», in 

2 Stockwerken mit Attika, 

das Untergeschoss inRustika. 

Das Innere im Roccocostil, 

besonders reich die goldne 
Gallerie. Dcr Speisesaal mit 

Pilastern und einem Decken

bilde von Pesne, «die zum 

Mahl vereinigten Gotter» 

darstellcnd. Ausserdem mal

ten hier Harper und Dubois 

und der Bildhauer Nahl 

machte die Figuren fUr das 

Treppenhaus. Gleichzeitig 

• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • .1, 

Fig. 268. Grundriss des Opernhallscs in Berlin (n. Funck). 

beschaftigt sich Knobelsdorff mit dem Bau des Opernhauses in Berlin, 

einer seiner bedeutendsten Architekturschopfungen. Er hisst sich dic von 

M. Kent herausgegebenen Werke des Inigo Jones aus England schicken 

und will im Sinne des Palladio in seinem Opernhause einen Apollo-
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tempel zur Darstellung bringen, denn Friedrich II. wurde selbst als der neue 

Apollo, der Lichtbringer, gefeiert. Der Grundplan des Baues bildet ein grosses 

Oblong, in welches Zuschauerraum und Blihnenhaus eingeschlossen sind, 

aber die Blihne konnte in einen korinthischen Saal verwandelt und mit dem 

Zuschauerraum vereinigt werden; ein Gedanke, der damals neu war. Der 

Saulenportikus der Hauptfront durch eine Doppelfreitreppe zuganglich, sollte 

die Front eines anti ken Apollotempels vorstellen und der dahinter befindliche, 

die Verbindung mit der Hofloge bildende Raum wurde «Apollosaal» genannt 

(Fig. 268 und 269). Die Inncndekoration dieses Saales wird durch Satyr

gestalten, welche eine Gallerie tragen, bewirkt; dcrselbe ist mit flacher Decke 

Fig. 26<). Frontnnsich! des Opernhauscs in Berlin (n. Fiinck). 

abgeschlossen. Die Seitenfa~aden des Baues sind mit pilastrirtcn Mittelbauten 

und Attika versehen und ebenfalls durch Freitreppen geschmUckt, welche zum 

ersten Rang flihren. Der Zuschauerraum wurde hochst glanzend im Roccoco

stile dekorirt (Qu. Knobelsdorff, Plans de la salle d'Opera [I Berlin 1743). 

Das Opernhaus dessen Vollendung der Konig nicht erwartcn konnte, wurde 

erst 1743 ganz fertig. - Dasselbe wird spatcr durch Langhans umgebaut und 

untcr Konig Friedrich Wilhelm IV. nach einem Brande mit Benutzung der 

Aussenmauern in seiner jetzigen Form wieder aufgebaut. Bei dieser Gelegenheit 

werden die Freitreppen auf den Langseiten beseitigt und die Risalite weiter vor

geruckt. - Konig Friedrich, im Jahre 1742 aus dem erst en schlesischen Kriege 

zurlickkehrend, wollte eine Oper vorfinden, und deshalb musste Knobelsdorff 

im Alabastersaale des Berliner Schlosses ein provisorisches Theater "einrichten. 

Auch die Zimmer des Konigs, die der Koniginmutter, nebst der ganzen Seite 

im ersten Geschosse nach dem Lustgarten hin, wurden im Roccocostile ein-
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gerichtet und moblirt. Die bei Friedrich dem Grossen bcliebte Konfidenz

tafel durfte nicht fehlen. Am Charlottcnburger Schlosse wurde 1742 cine 

neue Orangerie gebaut und das Schloss Monbijou erhielt einen neuen FIUgel 

mit einer Roccocodekoration. 

Seit 1741 trug sich Knobelsdorff mit em:::r grossen Bauidee; er projek

tirte ein Forum F riderici, welches dem Opernhause parallel durch ein Ge

bliude fUr die Akademie del' Wissenschaften und an der dritten Seite durch 

einen Konigspalast begrenzt werden soUte. Der Plan kam abel' nicht in del' 

gedachten Weise zur AusfUhrung. 

Weiter wurde um 1742 die 

Umgestaltung des Berliner Thier

gartens von Knobelsdortl begon

nen, und von 1744 ab, cine reiche 

Bauthatigkeit in Potsdam ent

wickelt. Das Orangenhaus in 

der Nahe des Potsdamel' Stadt

schlosses, von Dietrichs ausge

fUhrt, erotfnete die Reihe; dann 

wurden die Weinbergsanlagen in 

Terrassenform als Unterbau des 

Lustschlosses Sanssouci ausge

fuhrt. 1m Jahre 1745 erhiclt 

Knobelsdorff den Auf trag fUr den 

Schlossbau von Sanssouci. 

FUr die Gartenfront, mit einem 

elliptischen kuppelgekronten 

~.~---,--.. _ .. - .... 
--= .~ . I ' ,: . 

Fig. 270' Ansicht von Sanssollci, VOll der Tcrrasse. 

Mittelbau und durch Doppelhermen geschmUckten FIUgcln, war cine Feder

skizze des Konigs massgebend (Fig. 270). Das Gebliude soUte nur ein Erd

geschoss erhalten, um wenige Stu fen erhoht, Uberall mit grossen BogenthUren 

versehen. An der Nordseite, welche im ursprUnglichen Entwurfe Knobclsdortl 

gehort, war eine halbkreisformige Kolonnade von gekuppelten korinthischen 

Saulen projektirt, wclche einen durch zwei Rampenauffahrten zuganglichen 

Vorhof bilden. An der Fa<;:ade sind korinthische Doppclpilaster und ein im 

Viereck vortretendes Risalit angebracht (Qu. Sanssouci in Photographien von 

RUckwardt. Berlin 1884). Bei Gelegenheit des Entwurfs fUr Schloss Sanssouci 

entspann sich ein Streit zwischen dem Konige und Knobelsdortf; letzterer 

wollte das Gebaude hoher legen, jedenfalls unterkellern und dassclbe naher 

an den Rand der Terrasse rUcken, worin der Konig nicht willigte. Knobels

dorff Uberliess nu.n den Bau an Dietrichs,~ der bald durch Boumann ersetzt 



-

Fig. 27'. Musikzimmer im Schl S . oss anssouc}. 



Fig. 272. Schlafzimmer Friedrich des Crossen im Sladlschiossc zu Potsdam (n. Dohme). 
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wurde. Indess musste Knobelsdorfl wenigstens 110ch im Jahre 1747 die Zeich

nungen zu dem elliptischen Mittelsaale machen. Diesel', mit IG freisteheaden 

korinthischen Siiulen aus weissem Marmor geschmlickt, liber dem Gebiilk mit 

den Figuren del' Genien del' Klinste und Wissenschaften, erhielt eine vergoldete 

Kuppel mit Oberlicht und in den Nischen zwischen den Stiulen zwei von 

Caspar Adam gearbeitete Figuren, Venus Urania und Apollo. Die inl1ere 

Ausstattung del' Zimmer in reichem Roccocostile, \\'ohl auch zumeist nach 

Knobelsdorffschcn Entwlirfen, wurde 1748 vollendet (Fig. 271). Ebenblls im 

Jahre 1745 begann Knobelsdorfl den Um- und Ausbau des Stadtschlosses 

in Pots d am. Die Flligel desselben erhielten ein zweites Stockwerk und 

korinthische Portikcn mit Giebeln, Ubrigens wurden die oberen Geschosse 

durchweg mit einer Pilasterordnung bekleidet, nur das Portal de Bodt's an 

der Stadtseite blieb unberUhrt. Die schone Treppe zum Marmorsaal wurde 

neu vorgelegt und del' grosse Hauptsaal des Schlosses, mit del' dahinter 

liegenden Marmorgallerie, um 1749 ausgebaut. Vorhanden waren im Saale 

die SchlUter'schen Schwebegruppen libel' dem Gesims und vier grosse alle

gorische Wandgemalde: die Feier des Friedens von St. Germain, die Eroberung 

von Rligen, der Triumph des grossen KurfUrsten und die Geburt Friedrichs I. 

- Knobelsdorfl:' that hinzu: die prachtvolle Wandbekleidung aus rothem schle

sischen Marmor, durch korinthische Pilaster mit golden en Basen und Kapiuilen 

getheilt, die goldenen Kriegstrophtien der Felder, goldcne Reliefs liber den 

BogenthUren, clie Thaten des grossen KurfUrsten darstellend und die reich en 

Bronzerahmen del' Wandbilder. Das eben falls neue Deckenbild von C. Vanloo 

stellt die Apotheose des grossen Kurfursten VOl'. Eine Anzahl Zimmer des 

Potsdamer Stadtschlosses wurde nach Knobelsdorll's Pltinen in einem besonders 

edlen, mit hoher Klinstlerschaft durchgefUhrten Roccocostile, speciell im Genre 

Rocaille eingerichtct (Fig. 272). Es sind dies: das Arbeitszimmer des Konigs, 

der Bronzesaal, das Conzertzimmer unci das Schlafzimmcr. (Qu. Dohme, 

R. Barock- und Roccocoarchitektur in Deutschland. Berlin. 1884). Boumann 

hatte die bis 1752 dauernde AusfUhrung, und die Dekoration des Confidenz

kabinets mit der Maschinentafel ist allein nach seinen EntwUrfen ausgeflihrt. 

Die Halb k 0 10 n n ad e n z um A b s ch 1 us se des L us tg art e ns am Potsdamer 

Stadtschlosse, mit den Figurengruppen von Nahl, Ebenhecht und Glume, sind 

von KnobelsdoriT entworfen und bis 1748 ausgefUhrt. Das Stallgebtiude am 

Schlosse wurde verlangert, die AusfUhrung geschah durch KrUger und die 

Gruppen auf der Attika sind von Glume. Das Neptunsbassin im Lust

garten mit der vergoldeten Figurengruppe rUhrt eben falls von Knobelsdorff 

her. Derselbe hatte 1747 110ch die EntwUrfe zu einem Gartenportal fUr die 

Hauptallee von Sanssouci, mit clem Obelisken als Augenpunkt, als Erinnerung 
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an Rheinsberg zu machen, aber in Berlin hatte er nichts mehr zu thun. Ein 

halbrunder Platz durch Graben und Brustwehr abgeschlossen bildet diesen 

Abschluss des Gartens von Sanssouci, eine gewolbte BrUcke fuhrt zu dem Sand

stein portal, welches vier gekuppeltc korinthische Saulen auf jeder Seite zeigt, 

durch Genien mit einer Vase uber dem Gebalk bekront, dasselbe ist 1748 vol

lendet. Das grosse ovalc Bassin unter den Terrassen von Sanssouci, mit einer 

Thetis und Tritonen von vergoldetem Bleiguss, kam ebenfalls in dieser Zeit zur 

AusfUhrung und ringsum wurden zehn Statuen von Caspar Adam und 

PigaHe aufgestellt, weiterhin in der Hauptallee acht Glume'sche Musen aus 

Marmor. 

1m Stadtschloss zu Potsdam war noch das von Knobelsdorff eingerichtete 

Theater im ostlichen Frugel bemerkenswerth. Vergoldete Palmbaume trugen 

die Logen und acht vergoldete Hermen von Glume waren am Proscenium 

angebracht. Das Theater ist 1800 abgebrochen, aber seine Motive sind schon 

1763-1769 im Theater des neuen Palais wiederholt. Eine von Knobeisdorff im 

Garten von Sanssouci erbaute Marmorkolonnade, wurde 1795 abgebrochen und 

das Material zum Bau des Marmorpalais verwendet. Erhalten ist noch als 

SCh6pfung Knobelsdorff's die N eptunsgrotte in der Futtermauer des Born

stadter Weges, die erst 1754 nach dem Tode des Baumeisters fertig wurde. 

1m Jahre 1748 hatte dersdbe drei BUrgerhauser in Potsdam auf konigliche 

Kosten zu bauen, 1750 noch ein BUrgerhaus und eine Kaserne und 1751 die 

elliptische franzosisch-reformirte Kirche mit Kuppel, auf dem Platze am Bassin 

des Lustgartens. Der Umbau des Dessauer Schlosses, architektonisch von ge

ringer Bedeutung, wurde 1748-1751, nach den Pltinen Knobeisdorfl's, zum 

Theil ausgefUhrt, spater erst 1767 und 1777 durch Erdmannsdorf fortgesetzt. 

1m Thiergarten zu Berlin hatte sich Knobelsdorfl eine Meierei gebaut, 

dieselbe bildete den Anfang zum spateren Schloss Bellevue. In der Kronen

strasse zu Berlin baute Knobelsdorff 1748 sein eigenes HelUs, das spater an den 

Grafen Flemming gekommen ist; dann das Ingersleben'sche Haus in der 

Priesterstrasse, in dorischer Ordnung, mit einem Balkon uber dem Portal. 

Knobelsdorff, der nur pel'spektivisch. zeichnete, brauchte geschickte 

Gehulfen zur detailirten Ausarbeitung seiner Bauplane. Zuerst befand sich 

C. H. Horst in dieser SteHung, schon von del' Rheinsberger Baupel'iode ab, 

spater auch beim Opernhause, als aber Boumann die AusfUhrungen erhielt, 

ging Horst nach Holland und Andreas KrUger, 1719 zu Neuendorf bei Potsdam 

geboren, gestorben 1759 in Berlin, der eben falls fort wollte, wurde von 

Knobelsdol'ff zurUckgehalten und trat an Horst's Stelle. KrUger malte auch 

Landschaften und Prospekte mit Ruinen. Er baute das Schulze'sche und das 

Hesse'sche Haus unter den Linden in Berlin, nach Dietrich's Rissen, und nach 
EnE II. '9 
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semer eigenen Erfindung das Audibert'sche Haus auf der Schlossfreiheit und 

den Altar in der Marienkirche. 10h. Georg FUnk, zu Augsburg geboren, ar

beitete unter Knobelsdorff am Opernhause und radirte dasselbe in vier Blattern. 

Er war spater Landbaumeister in Kassel, wo er 1757 starb. Nach dem Ab

leben Knobelsdorff's 1753 schrieb Konig Wilhelm II. dem Architekten selbst 

die Gedachtnissrede, weiche in der Akademie vorgelesen und in den Memoiren 

derselben gedruckt wurde. 

10h. Boumann, der Vater, 1702 in Amsterdam geboren, seit 1732 Ka

stellan in Potsdam, starb 1776 als koniglicher Baudirektor in Berlin. Er ist 

oft der AusfUhrende nach Knobelsdorff'schen Planen und durchkreuzt dieselben 

durch seine eigenen trockenen Erfindungen, spater wird er zum ernsthaften 

Rivalen und verdrangt Knobelsdorff aus der koniglichen Gunst. UrsprUnglich 

war Boumann von Konig Friedrich Wilhelm I. zur Anlage des hollandischen 

Viertels in Potsdam berufen und wurde unter Friedrich II. mit der AusfUhrung 

der Bauten am Stadtschloss und nach dem ZerwUrfnisse des Konigs mit 

Knobelsdorfl, seit 1745, auch mit dem Bau von Sanssouci beauftragt. In Berlin 

fUhrte er 1748, nach Petri's Rissen, den Bau des Invalidenhauses, bekam aber 

bald selbststandig zu thun. Der Berliner Dom ist 1747-1750 von ihm erbaut. 

Die Hauptfa~ade ist mit jonischen Pilastern und das Portal mit sechs jonischen 

Saulen versehen. Der Thurm, durch eine Kuppel abgeschlossen, erhebt sich 

Uber der Eingangshalle. 1m Innern ist die Kirche von korinthischer Ordnung, 

aber architektonisch unbedeutend, wie aIle eigenen Arbeiten Boumanns. 1m 

lahre 1749 erhalt das abgebrannte Akademiegebaude in Berlin durch denselben 

seine jetzige Gestalt, und in demselben lahre entstanden acht BUrgerhauser in 

Potsdam nach seinen EntwUrfen. 1m lahre 1750 hatte Boumann ebenda sechs 

BUrgerhauser und sechs Kasernen zu bauen; das Rathhaus in Potsdam nach 

dem Muster des Amsterdamer Rathhauses mit korinthischen Dreiviertelsaulen 

auf Piedestalen und das Berliner Thor wurden 1754 von ihm vollendet. Der 

Palast des Prin zen Heinrich in Berlin, die jetzige Universittlt, 1754-1764 

an Stelle des von Knobelsdorff zum Abschluss seines Forum Friderici pro

jektirten koniglichen Palastes erbaut, in der Grundidee vielleicht mit Benutzung 

der Knobelsdorff'schen Zeichnungen, fallt in den trockensten Zopfstil der 

Periode Friedrich Wilhelm's I. zuruck. Ebenso die konigliche Ritterakademie 

in der Burgstrasse, 1765-1 769 von Boumann erbaut. Derselbe ist noch lange 

an den Bauten aus der Spatzeit Friedrich's des Grossen betheiligt. 

Christian Friedrich Feldmann, geboren 1706 zu Berlin, stirbt 1765, hat 

den Ort Rheinsberg nach dem Brande, nach Knobelsdorff'schen Rissen wieder 

aufgebaut und war noch fruher unter Gerlach beschaftigt. Nach seinen eigenen 

Planen hat er in Berlin 1753 das Donner'sche Haus neben dem Zeughause, 
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jetzt zum Finanzministerium umgeandert, das grosse Arbeitshaus vor dem 

Konigsthore und die neue Seite des Mlihlendamms nach dem Brande von 

1759 gebaut. Der Hauptsaal im Schloss Schol1hausen bei Berlin wurde von 

ihm um 1764 in einem zopfigen Roccocostile umgebaut. 

Seine vorzliglichste Auspragung hat der deutsche Zopfstil erster Stufe 

in Dresden gefunden. Jean de Bodt, ein franzosischer Refugie, seit 1700 

in Berlin, nach dem Tode Konig Friedrichs r. Kommandant in Wesel, tritt 

1728 als Baudirektor in sachsische Dienste, baut in Dresden und auf der Feste 

Konigstein verschiedenes und stirbt 1745 in Dresden. Sein Hauptwerk daselbst 

ist dal> japanische Palais, noch fUr August II. erbaut und einen seltsamen 

," 
'':~ ~ .. '-- -

Fig. 273. Ansicht des japanischen Palais in Dresden (aus d. Baugeschichtc Dresdens). 

Kontrast zu dem unter demsclben FUrsten erbauten Zwinger bildend. De Bodt 

vereinfacht hier die Formen der franzosischen Klassik in einer wohlthuenden 

Weise, ohne in Trockenheit zu verfallen. Das Palais bildet ein grosses Viereck 

mit Eck- und Mitte1pavillons in franzosischer Art, und dieser Grundform ent

sprechend ist auch das mit Kupfer gedeckte hohe Dach aufge10st (Fig. 273). 

Das Untergeschoss in Rustika, die beiden oberen Geschosse mit einer durch

gehenden Pilasterordnung, das Ganze von klar durchgedachten tadellosen Ver

haltnissen. Der dem Bauherrn so theure japanische Zopf ist aufs Aeusserste 

eingeschrankt, wie denn Uberhaupt die Ornamentik mit hoch£ter Einfachheit 

behandelt ist. Zacharias Longlune, ein Freund de Bodt's, und mit diesem 

nach Berlin gekommen, seit 1715 oder 1716 in Dresden (stirbt dort 1748 als 

Oberlandbaumeister), schloss sich auch hier der Richtung de Bodt's an und 

baute die Neustadter Hauptwache im vereinfachten Zopfstile. Unterdess 

hatte auch das Roccoco seinen Einzug in Dresden gehalten, denn um 1729 

wurde das spatere K urlandi sc he P ala i s von J 0 h. C h r i s to p h K no tel fUr 
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den Grafen von Wackerbarth in diesem Stile erbaut. Das Innere, besonders 

der grosse Spiegelsaal, ist von feiner Ausbildung des Details. 

Das originellste und monumentalste Werk dieser Zeit in Dresden schuf 

aber Georg Bahr in seiner 1726-1745 daselbst erbauten Liebfrauenkirche. 

Er ging in del' Ornamentik, ganz im Gegensatz zu de Bodt, vom italienischcn 

Fig. 274. Grundriss def Frauenkirebc in Dresden. 

Barock aus, abel' sein Strcben nach Originalitat und Wahrheit in der Kon

struktion stcllt ihn als Schopfer der monumentalen Sandsteinkuppel seiner 

Kirche in die echte Nachfolge Michelangelo's. Del' Grundriss del' Kirche bildet 

ein Quadrat mit ciner halbkreisformigen Apsis, in den abgestumpften Eckcn 

sind Emporentreppcn eingebaut, in der Mitte erhebt sich die Kuppel auf rundcm 

Unterbau (Fig. 274). Das Aeussere, mit der Kuppel und vier niedrigen Eck

thlirmen zeigt sich in malcrischer Gruppirung (Fig. :n5). 1m Illl1ern wirkt die 
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Kirche zu hoch, als eine Art Trichter mit zwei Reihen Logen und emer 

Gallerie, und ist nicht besonders gut dekorirt. Der Hauptruhm der Kirche 

Bahr's besteht in einer damals ganz abhanden gekommene Gediegenheit der 

AusfUhrung, sowie in der strengen Einfalt des Gedankens und der Mittel. Der 

ganze Bau besteht, Dach und Thurmspitzen eingeschlossen, ganz aus Sandstein

quadern. Die aussere Kuppel bildet sich aus zwei parallelcn Schaalen, zwischen 

denen ein spiralfOrmiger Gang in die Laterne fUhrt, welche aber nicht nach 

Fig. 275. Ansicht der Frauenkirche in Dresden. 

Bahr's Entwurfe vollendet ist. Das Innere ist durch eme flachere Kuppel

wolbung geschlossen, deren mittlere grosse run de Oeffnung einen Blick in die 

aussere Kuppel gewahrt (Fig. 276). Bahr erlebte die Vollendung seines Werkes 

nieht; die unter August III. begUnstigten Italiener intriguirten gegen ihn und 

1738 fand der Baumeister seinen Tod, freiwillig wie man sagt. dureh einen 

Sturz von dem inneren GerUste seiner Frauenkirehe. Ware der Kirehenbau 

Bahr's der Anfangspunkt einer Reihe von Naehbildungen geworden, so hatte 

sieh auf diesem Wege etwas V orzUgliches entwiekeln konnen, aber dies war 

nieht der Fall, und deshalb starb das Prineip des Baues mit dem Autor, wie es 
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Fig. 276. Qucrschnilt der Francilkirchc ill Dresden. 
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bei fast allen modernen Bauten zu gehen pflegt, welche seIten noch berufen 

sind Schulc zu machen (Qu. Bahr G., Die Frauenkirche in Dresden. Dresden 

1734. Fol. M. Taf.). 

Unter August III., Konig von Polen und Kurfiirsten von Sachsen (1733 

bis 1763), wurde der franzosische Geschmack vollsHindig durch den italieni

schcn verdrangt; dieser FUrst hiclt immer noch die Italiencr fUr das erste Yolk 

der Welt. Bci dcn Operndekorationen verstaad es sich von selbst, dass die

selben von dcn Italienern Bibiena und Scrvandoni besorgt wurden, aber auch 

bei den Bauten waren nur Italiener thatig. Ein Kunstprotcktor von ahnlich 

rastloser Schaffenslust wie Friedrich II. 
von Preusscn, war August III. nicht, 

denn sein architektonisches Hauptwcrk, 

die Hofkirche, von 1739 - 1751 erbaut 

und erst 1767 ganz vollendct, fUllt als 

einzigcs fast seine ganze Regicrungszeit 

aus. Der Italicner Gactano Chiaveri, 

geborcn zu Rom 1689, einc Zeit 

lang in russischcn Dicnsten, gestorben 

1770 zu F oIigno, war dcr Erbauer, 

und auch dic Baukonduktcurc, selbst 

die Steinmctzcn warcn Italicncr. N ur 

der Thurm ist von den Deutschen 

Schwarzc und Knofler vollcndet. Dic 

dresdcner Hofkirchc ist eins der Ietz

ten deutschcn Werke, welchcs in der 

NachfoIge dcs borromincskcn StiIs cr- Fig. 277. Ansicht yon der Hofkirche in Dresden. 

ricinet wurde; hier ist keine Spur der 

kalten ErnUchterung, welche die berliner Bauten untcr Friedrich Wilhelm I. 

auszeichnet; hier sind 110ch die Wellenlinicn und perspcktivischen THuschungen 

in den mit Gruppen von Vicrtelspfeilern versUirkten Pilastern, sowie uber

haupt aUe Mittcl dcs malerischen Barockstils zur Verwcndung gekommen 

(Fig. 277). In Dresdcn dauerte der borromineskc Stil langer als in ltalicn, 

denn dort hatte man in dersclben Zeit schon wieder angcfangen dic strengerc 

antike Renaissance nach dem Vorbilde der franzosischcn Klassik anzuwendcn. 

- Wenn man Ubrigens den VerIauf der dresdencr Architekturschule, von 

Poppelmann auf de Bodt und Rtihr bctrachtet, wclche von 1711 - 1738, also 

in der kurzen Spanne cines Vicrteljahrhundcrts schon in sich so bedcutcnde 

Verschiedenheiten, aber doch in ciner gewissen logischen Folgc aufweist, so 

erscheint die Hofkirchc im Stil wieder ganz vcreinzelt als ein Produkt rein 
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willkUrlichen ZurUckgreifens auf eine vergangene Kunstepoche. Aehnliche 

Flille kommen von jetzt an after vor, zum Beweise dass die treibende Kraft 

der Renaissanceentwickelungen gebrochen ist. - Der Plan der Hofkirche ist 

em Oblong, mit Ausbauten an den Schmalseiten fUr den Thurm und die 

Fig. 278. Grnndriss del' Hofkirche in Dresden (n. Stiickhardtl. 

Sakristei; das Mittcl

schiff mit halbkreisfOr

migen Abschliissen, 

rings mit einem Um

gange umgeben I wel

cher die Seitenschifle 

von demselben trennt; 

in den Vorlagen vier 

Kapellen, das Mittel

schiff auf Pfeilern mit 

angelehnten korinthi

schen Dreiviertelsaulen 

ruhend, haher gefiihrt, 

mit Tonnengewalbe, 
die Seitenschiffe eben

falls mit Tonnenge

wolben (Fig. 278). Ue

ber dem Umgange sind 

Emporen sehr zweck
massig fUr die Be

nutzung des Hofes an

gelegt (Fig. 279). 1747 

gingChiaveri vonDres

den fort in Folge von 

Intriguen; man sagte 

das Gewolbe des Mit

telschiffs drohe einzu-

stUrzen. Knofier, spater 

Schwarz ersetzten Chiaveri als Baumeister der Kirche. Diese wichen beim 

Fortbau des Thurmes von den urspriinglichen Pltinen zum Schaden des Aus

sehens abo Die innere Ausstattung der Kirche ist reich an Malereien und 

sonstigen Kunstwerken (Qu. Stockhardt, die katholische Hofkirche in Dresden.) 

In Wien ermatteten die kUnstlerischen Krtifte nach dem Tode der grossen 

Meister Fischer, Martinelli unci Hildebrand wieder fUr cine lange Reihe von 

Jahren. Lorenzo Mathielly, Hofbilclhauer, cntwarf 1732 die Fa;;ade zum 
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bUrgerlichen Zeughause. Die AusfUhrung des Baues geschah unter Leitung 

des Stadtzeugwarts Ospe!. Von den Martinelli's waren noch zwei als Archi

tekten in Thatigkeit. Antonio Martinelli, der Hofbaumeister, machte 1739 bis 

1743 einige Zubauten am furstlich Schwarzenberg'schen Gartenpalais zu Wien. 

Bei demselben Palais 175 I eine Reitschule von d'Altomonte erbaut. Noch 

unter Carl VI., dem letzten Kaiser des Habsburgischen Mannesstammes, 

wurde 1732 das schon von Leopold I. geplante V 0 t i v den k m a I auf dem 

Fig. 279. Querschnitt del' Hofkirche in Dresden (n. StOckhardt). 

hohen Markte in Wien errichtet, fUr die gluckliche Heimkehr Carl's VI. aus 

dem spanischen Erbfolgekriege. Das FigUrliche ist vom Bildhauer Antonio 

Corradini aus Venedig. Maria Theresia lies 1744 das Lustschloss Schonbrunn 

durch die Architekten Pacassi und Valangini vergrossern und um ein Stock

werk erhohen, auch die Gesimse und Saulen, weIche frUher nur von Ziegeln 

waren, in Sandstein herstellen. Das Innere des Schlosses erhielt eine Roccoco

einrichtung; dasselbe ist raumlich eines der bedeutendsten FUrstensitze. 

In Prag beginnt der Roccocostil um 1720 mit dem Grosspriorpalast 

bei den Maltesern, also genau gleichzeitig wie in WUrzburg. Der Gross

priorpalast hat drei Etagen von harmonischen Verhaltnissen und ist gut ge

gliedert, aber nach dieser Zeit werden die bedeutenden Bauten in Prag seIten. 
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In den funfziger Jahren, unter Maria Theresia, wird das Schloss der Hrad

s chi n in Prag einem matten nachahmenden Zopfstile ausgefUhrt. Das P a I a i s 

No st iz am Graben, im Uebergang zum klassizirenden Zopfstil erbaut, aber 

im Ornament mit wilder Rocaille. Das erzbischafliche Palais auf dem 

Hradscbin bereits entschiedener im sp1iteren Zopfstil gehalten, zeigt nur 110ch 

Spuren von Roccoco. Die Fa~ade hat einen Mittelbau und zwei Eckrisalite, 

Uber dem Mittelbau einen Dachaufsatz mit Flachgiebel. 1m zweiten Haupt

geschosse sind Saulen und Pilaster mit RoccocokapiWlen angebracht, in del11-

selben Stile sind die Fensterbekranungen geformt. Schloss Wittingau in 

Bahmen, 1729 - 1732 fUr FUrst Adam Franz Schwarzenberg von Antonio und 

Franz Martinelli erbaut. 

Unter del11 KurfUrsten Carl Albert von Baiern, der als Carl VII. von 

l742-1747 deutscher Kaiser wurde, hat das Roccoco ZUI11 Theil in Folge der 

politischen Hinneigung Carl's VII. zu Frankreich eine starke Anwendung in 

den I11Unchener Bauten gefunden. Die Amalienburg des Nymphen

burger S chlosses von dem Franzosen Fran~oi s Cu villies entworfen, 

wird erst unter Carl Albert 1734 vollendet. Der eine ganz durchgefUhrte 

PavilIon ist das· schanste Roccocowerk MUnchens und vielleicht SUddeutsch

lands. Franz Hardt war hier einer der Hauptdekorateure fUr die Rocaille. 

Die Wiederherstellung der 1729 ausgebrannten Residenztheile geschah il11 

Roccocostile, ebenso wurde e1l1e Anzahl Gem1icher il11 L us t s chI 0 sse 

Schleissheil11 in del11selben Stile dekorirt. Das Kloster und die Kirche 

der Salesianerinnen, 1732-1735 nach den Planen Joh. B. Gunezrainer's 

erbaut, sind dagegen in einem nUchternen und unerfreulichen Zopfstile ge

halten. Die Kirche, jetzt Damenstifts- oder St. Annakirche, besteht aus zwei 

mit Flachkuppcln Uberdeckten Raul11en, jede Kuppel ruht auf je vier Pfeil ern, 

welche letztere schwachvertiefte gradlinig abgeschlossene Nischen zwischen 

sich nchmen. Der cine der Kuppelraul11e enthalt den Hochaltar und gegen

Uber an der Eingangsseite ist del11 anderen ein Tonnengewalbe vorgelegt. 

Die Dekoration ist sorgfaltig, doch nicht von hervorstechender Bedeutung. -

An die Stelle des Klosters ist jetzt die Gewerbe- und Handelsschule getreten. 

- Endlich kal11 auch die Privatbauthatigkeit in Munchen nach; es entstanden 

eine Anzahl PalListe und erst jetzt wurden die alten gothischen BUrgerhLiuser 

modernisirt. Das Palais Tarring Guttenzell, wird UI11 1740 von dem als 

baierischen Hofarchitekten nach MUnchen berufenen Franzosen Cuvillies 

Vater gemeinschaftlich mit Gunezrainer im Roccocostile begonnen. Das 

Prey sing Palais von Effner eben falls 1740 begonnen, zeigt das Roccoco 

auch il11 Aeussern, indem hier eine phantastische Stuckdekoration selbst die 

WandHtichen belebt. Beide Palais sind jetzt affentliche Gebaude, das letztere 
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Bank und durch Anbauten vielfach verlindert. Das fUrstlich Porcia'sche 

P alai s, jetzt Museum, von CuviUies im Roccocostile erbaut, hat den hochsten 

klinstlerischen Werth unter den vorgenannten, denn hier erweist sich CuviUies 

nicht bIos als Dekorateur, sondern auch als tUchtigen Architekten. In der

selben Zeit wurden erbaut: das erzbiscbofiicbe Palais, das Arcopalais in der 

Theatinerstrasse, das kurfUrstliche Bibliothekgebliude, j etzt Gugenheimerpalast 

in der Weinstrasse und das Prinz Clcmenspalais, jetzt Kadettenkorpsgebliude. 

1m Umbau der BUrgerhauser leisteten die schon im vorigen Abschnitt 

genannten BrUder Asam, Egid der Stuckator und Cos mas der Maler das Meiste; 

aUerdings in einer Stilisirung, welche wie ebenfaUs bereits bemerkt den nahen 

Bezug zum italienischen Barock nicht verleugnen kann. Dieselben dekorirten 

das Innere der Dreifaltigkeitskirche, der Damenstiftskirche, der Kirche S. Anna 

am Lechel u. a. Auf eigene Kosten erbauten und dekorirten die BrUder die 

S. Johanneskirche in der Sendlingergasse, bemerkenswerth durch ihren aus

schweifenden Reichthum an Stuckaturen und Gemlilden. Auch ihr eigenes 

Haus daneben, jetzt Pfrundneranstalt, ist als Denkmal dieser Zeit durch seinen 

sich rUcksichtslos ausbreitenden Stuckoreliefschmuck bemerkenswerth, gehort 

aber der Stilisirung nach noch in den Uebergang zum Roccoco und ist des

halb schon im Abschnitt liber deutsche KJassik mitgetheilt. Die oben erwlihnte 

Amalienburg, im Nymphenburger Park bei MUnchen, von Cuvillics erbaut, 

zeichnet sich durch gllinzende Rocaille aus, noch ohne Aufhebung der Sym

metric; dagegen ist der Uebergang von \Vand zur Decke ohne trennendes 

Gesims, in ganz bewegter von Omamenten durchbrochener Linie bewirkt, 

wie dies das ausgebildete Roccoco verlangt. 

Der Roccocostil erhielt sich in Munchen auch noch in der Regierungszeit 

Max Joseph's III. (1745-1777), wenn auch jetzt mit gelegentlicher Heranziehung 
des nord is chen Zopfstils. Das Hofopernhaus, jetzt Residenztheater, 1752 

bis 1760 von Cuvillies erbaut, zeigt aber noch die BIUthe des Roccocostils. 

1m Sudwesten und \\7 esten Deutschlands liussert sich der Roccocostil an 

zahlreichen FUrstenschlOssern und Kirchen. Die franzosischen Architekten 

de Cotte, Botfrand und andere sind hier mehrfach thlitig. Von deutschen 

Architekten ist es besonders Johann Balthasar Neumann, der Vater (ge

storben 1753), auf des sen Rechnung aUein mehrere Dutzend SchlOsser und 

ebensoviele Kirchen kommen. Seinem Hauptwerke, der fUrstbischoflichen 

Residenz zu WUrzburg, von 1720-1744 in Anlehnung an Versailles erbaut, 

soU ein Plan von Germain Boffrand zu Grunde liegen; jedenfaUs hat die 

Hauptanlage des Schlosses mit den geschweiften Pavillondlichern ctwas ent

schieden franzosisches (Fig. 280). Die Decke des grossartigen Treppenhauses 

ist noch von Tiepolo gemalt, sonst zcigt das Innere der Rliumc die voUsUindig 
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ausgebildete Rocaille, in der Ueberschwanglichkeit der Ornamentik, mit Spiegel

wanden und anderen Zuthaten .. Das Aeussere ist in einem massigen Barock 

'" .i 

Fig. 280. Ansicht der Gartenseitc yom Schlosse in \Viirzburg (n. Reinhardt). 

gehalten, aber phantastischer und zierlicher, als die Ubliche F ormgebung der 

franzosischen Klassik (Qu. Reiseskizzen aus WUrzburg. Berlin 188 I). Das 

Schloss zu Bruchsal wird 1731 durch Neumann, Vater, fUr den FUrstbischof 
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von Speier, Grafen von Schonborn, angefangen. Der Bau wurde aber langsam 

betrieben und die innere Ausstattung, erst seit 1743, unter Bischof Franz 

Christoph, Freiherrn von Hutten ausgefUhrt. An dies em Bau ereignet sich 

der seltene Fall, dass auch im Aeussern die Grundstimmung des Roccoco be

merkbar zu Tage tritt. In den korinthischen Kapitalen der grossen durch

gehenden Pilasterordnung lasen sich mitunter Blatter, weIche emporwachsen 

solI ten , aus der Reihe und fallen Uber den Schaft hinab; dies und anderes 

ergiebt gewissermassen einen Mollaccord, der in der Architektur unzulassig ist. 

Das Innere zeigt die ausgebildete Rocaille in reicher Weise. Die Deckenfresken 

in den beiden Hauptsalen, 1751-1754, sind von Johannes Zick dem Aelteren, 

der auch im Wurzburger Schlosse den Gartensaal malte. Nachst Tiepolo's 

Fresken im Treppenhause und im Hauptsaale der WUrzburger Residenz, sind 

dies die besten malerischen Leistungen der Zeit. - Charakteristisch fUr den 

spateren lahmenden Einfiuss der Neuklassik bleibt es, dass etvva sechszig 

Jahre spater, fUr Overbeck und Cornelius, das Fresko eine verloren gegangene 

Technik war, die erst mUhsam wieder entdeckt werden musste. - Das neue 

Residenzschloss in Bamberg, 1708 im Zopfstile erbaut, erhielt gegen die 

Mitte des Jahrhunderts im Innern eine Roccocodekoration, 1ihnlich der des 

WUrzburger Schlosses. Die Kloster- und Wallfahrtskirche zu Vierzehn

heiligen bei Bamberg, 1743 von Johann Balthasar Neumann begonnen, aber 

erst nach seinem Tode bis 1772, vom Obristen Franz Ignaz Neumann 

Sohn des Joh. Bath. Neumann vollendet, ist in dem Sinne der spatesten Ro

cailledekoration, etwa wie sie die Arbeiten Babel's zeigen, ausgefUhrt. Die 

Rocaille bildet hier nicht nur das Ornament, sondern wirkliche Baukorper, 

wie zum Beispiel im Aufbau des Gnadenaltars. Kloster. Schussenried, 

zwischen Ulm und Friedrichshafen, 1750-1770 im Roccocostile erbaut. Architekt 
war Emele, Stuckator J. Jac. Schwarzmann, und Franz Georg Herrmann urn 

1757 ist der Urheber der allegorischen Bilder. In Erlangen wird 1743 die 

Universitat erbaut, in Bayreuth 1747 das Opernhaus, 1753 das Neue Schloss 

und 1763 die Phantasie, 1750 Schloss Schwetzing mit Garten. Das Schloss 

in Karlsruhe wird 1715 mit der Errichtung eines holzernen Jagdschlosses 

begonnen, erst 1751 folgt der massive Neubau nach den Planen Leopold 

R etty' s aus Stuttgart i.m Zopfstil. Dasselbe zeigt einen dreistOckigen Mittelbau, 

mit zweistOckigen SeitenfiUgeln und Mansardendachern, im linken FIGgel 

liegt die Schlosskirche, hinter dem Mittelbau der alte achteckte Bleithurm. 

Das Innere des Schlosses ist spater umgebaut. 1753 die Stiftskirche zu Baden

Baden erbaut. In Schloss Ludwigsburg bei Stuttgart das Jagdzimmer, als ein 

Prachtstlick des Roccocostils eingerichtet. 1746 das Schloss Mainau am Boden

see erbaut; 1740 die Place Broglie in Strassburg. Die grosse Kirche in 
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Gebwcilcr 175~) noch im Barockstile crrichtct, 1720-1729 das Schloss in Mann

hcim, 1746 das neuc Rcsidcnzschloss in Stuttgart und die Carlsschulc, 1730 

dcr Thurn und Taxis'sche Palast in Frankfurt a. M., letzterer yom italienischcn 

Architckten dell' Opera, mit Malereicn von Bcrnardino Bellavisa und Schlitz 

dem Aeltercn, Bildhauerarbciten von St. Laurcns von geringcr Bcdcutung. 

Das grossherzoglichc Palais in Mainz, 1731-1739, in gemassigtem Barockstil 

franzosischer Fassung gcbaut. Die St. Peterskirche in Mainz, 1748-1756 

crbaut, einc der spatesten Roccocokirchen, ist ein technisch sehr bedeutendes 

Bauwerk. Vermuthlich hat der Sangcr und kurfurstliche Hofkaplan Nicolas 

Jagcr, dcr in Rom gewesen war, dcn Plan gclicfcrt und der Steinmetzmeister 

Dielmann in Mainz wird denselben ausgearbeitet uncl ausgefUhrt haben. Die 

Grundform clcr Kirche ist cler einer dreischiffigen Hallenanlage, mit zwei 

schlanken ThUrmen auf dcr Westseite. Dic Durchbildung ist konsequcnt im 

Stile der crsten Halftc des 18. Jahrhunclers erfolgt. Die Konstruktion ist sehr 

kuhn, die Pfeiler von geringem Querschnitt, die Tonnengewolbe elliptisch, 

schr Uberhoht, clurch Gurte in ein Netzwerk aufgelost, mit ansteigenclcn Seitcn

stichkappen, sammtliche Kappen sehr dUnn. Der Hochaltar, von Jager ge

schenkt, wurde erst 1762 fertig. Decken und Wandgemalcle al fresco vom 

Italiencr Joseph Appiani (Qu. Allgem. Bauztg. Jahrgang 1846). Das kurfUrstliche 

Residenzschloss zu Bonn, 1730 nach cincm Plane dc Cotte's erbaut; um 1746 

Schloss Clemensruhe zu Poppelsdorf bei Bonn und 1738 Schloss Marienberg 

in Boppard, jetzt Wasserheilanstalt errichtet. Schloss BrUhl zwischen Koln 

und Bonn vom Franzosen Robcrt de Cotte entworfen, ausgefUhrt von Leveilc 
und erst 1748 mit reicher RoccocoausfUhrung des Innern ausgestattet. Schloss 

Engers bei Koblenz, 1750 unter Kurfurst Johann Philipp erbaut. Nach 1760 

Schloss Benrath bei DUsseldorf unter KurfUrst Karl Theodor als cinstockigc 

Roccocoanlage mit vorspringcndcn Pavillons von Nicolas de Plaget er

richtet. 1m Jahre 1730 erbaut die Abteikirche zu Burtscheid, und 1742 das 

Innere des Domes und des Rathhauses zu Aachen in sehr gutcm Roccocostile 

dekorirt. Sptiter sind diese Ausbauten wieder beseitigt. Das SchlOsschen 

W ilhelmsthal bei Kassel, 1753 - 1767 unter Landgraf Wilhelm VIII. an

gefangen und unter seinem Nachfolger vollendet, durch Baumeister Dury, 

mit Malereicn von Tischbcin clem Aeltern ausgestattet, ist Liusserlich im Zopf

stil, im Innern in einem schr wohnlichen, ansprcchenden Roccocostile aus

gcfiihrt, mit gutcn Holzschnitzcrcicn cler Wande, aber in der ganzcn Form

gebung massiger gchaltcn als sonst dic spate Rocaillc (Fig. 281 und 282). 

Der Grundriss echt franzosisch bequem, durchweg mit Degagcmcnts und vcr

steckten Treppen. Von dcmselhen Architekten in Ka~scl unter Landgraf 

Friedrich 11., das Museum Frieclericianum lind dic katholische Kirchc bereits 
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Fig. 281. Saal ill Scldos~ \Vilhcllll~lhal bci Kas:c;cl. 
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im Uebergange zum klassizirenden Zopfstile. 1m Rathhause zu Koln 1734 

die Prophetenkammer umgebaut, die Malereien von Mesqueda aus Bonn. 

Fig. 282. Details eines Wandfeldes in Schloss Wilhelmsthal bei Kassel. 

1m Jahre 1737 die Universitat in Gottingen, 1730 das Innere des Doms zu 

Hildesheim im Roccocostile, 1727 die Stadtkirche in Schleusingen, 1726 Schloss 

Schwarzbrunn im Thliringer Walde, 1742 Schloss Eisenach und ebenfalls um 
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dic Mittc dcs Jahrhundcrts dic Roccocokanzcl im Dom zu Brcmcn ausgcfUhrt. 

Dic Michaclskirchc in Hamburg 1750 - 1765 im Zopfstilc crbaut, 1750 das 

Kommandanturgebtiudc in Danzig in Roccoco von cincm ltalicncr, 1755 dcr 

Dom in Poscn im italicnischcn Barockstilc und 1730 dcr Rathhausthurm 

dasclbst im Zopfstilc. 1m Jahrc 1738 das Jcsuitcnkollcgium in Breslau, jctzt 

Univcrsittlt, crrichtct. 

b) Skulptur. 

Das von dcr franzosischcn Skulptur dicscs Zcitraums im Vorigcn Gcsagte, 

gilt auch von dcr dcutschcn, cinc gcwissc degantc Gltittc dcr DurchfUhrung 

und dic Neigung zum Gcnrchaften sind bcidcn gcmcinsam, wcnn cs dagcgcn 

gilt in cinc crnstcrc Gcdankcnwelt cinzudringcn, so bcdicnt man sich immcr 

wicdcr dcs altcn Bcrnini'schcn Mittcls dcr Allegoricn. An dcn dcutschcn 

Hofcn bcginnt man mit dcr Anlagc dcr Antikcnsammlungcn, als Anzcichcn 

dcr bcginncndcn klassischcn Rcaktion. Dic Drcsdcncr Sammlung im Augustcum, 

Ulltcr August II. zusammcngcbracht, war damals dic cinzigc bcdcutcndc in 

Dcutschland, sic war aus dcn Antikcn dcs FUrstcn Agostino Chigi, frUhcr im 

Palast Odcscalchi zu Rom, und aus 32 Antikcn aus dcn Schtitzcn dcs Kardinals 

Albani zusammcngcbracht. Dic Sammlung in Sanssouci wurdc crst 1744 

nach Bccndigung dcs crstcn schlcsischcn Kricgcs durch Fricdrich dcn Grosscn 

gcschaffcn, und stand an fangs im Spcisesaal dcs Charlottcnburgcr Schlosscs. 

Dcr Bcstand dersclben wurdc aus dcm Nachlassc dcs Kardinals Polignac 

crworbcn. 

Einc cigcnc Roccocoplastik schut' J oh. J oachi m Kund I cr, gcborcn 

1706, dcr Modcllmcistcr dcr Mcissncr Porzcllanmanufaktur; wcscntlich crst 

durch ihn crhiclt dic Bottgcr'schc Erfindung ihrcn \Vcltruf. 1m Jahrc 1750 

brachtc Kiindlcr scin McistcrstUck, cincn sicbcn Ellcn hohcn Spicgclrahmcn 

mit Konsolcn als Geschcnk fUr Ludwig XV. sclbst nach Paris. Auf Graf 

BrUhl's Antricb untcrnahm Kiindlcr sogar cin Kolossalwcrk dic Rcitcrstatuc 

August's III. in Porzellan hcrzustcllcn, dic 17 Ellcn hoch werdcn soUtc, abcr 

nicht vollcndct wurde. Dcr Hofbildhaucr J 0 s c phD c i b cl dckorirtc scit 1744 

das kurltindischc Palais in Drcsdcn im Roccocostilc. Dic Rcitcrstatuc August II. 
auf dcm NcusWdtcr Marktc zu Drcsdcn, 1736 wird von Ludcwig vVicdc

mann, geborcn zu Nordlingcn 1694, gcstorbcn 175-1-, frlihcr Kupfcrschmicd, 

dann kurfUrstlichcr Hauptmann und Stuckgicsscr zu Drcsdcn crrichtct. Das 

Modcll in Bronzc im grUncn Gcwolbc bctlndlich mit dcn nicht zur Aus

fUhrung gekommcncn vicr gefcsseltcn Sklavcn am Fussgestcll, crinncrt an 

E BE II. 20 
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SchlUter's Denkmal des gross en KurfUrsten zu Berlin. Von J oh. A ug us t 

Dam man n, Ku pferschmied und Portatmaler in Berlin, in Augsburg geboren, 

befinden sich funf grosse Portrats in getriebenem vergoldeten Kupfer vom 

Jahre 1738 im grUnen Gewolbe zu Dresden. Sie stellen August II., Friedrich 

Wilhelm I., seine Gemahlin Dorothea, August III. und seine Gemahlin Maria 

Josepha vor. Eine mehr italienische Richtung brachte Lorenzo Mathielli 

(t 1748) von Wien mit. Derselbe hatte dort an den Schwibbogen der Reichs

kanzlei, am Gebaude der kaiserlichen Hofburg, die Kolossalgru ppe «Arbeiten 

des Herkules» ausgefUhrt; dann die Skulpturen der Karlskirche und die 

Statuen an der Fontane und sonst im Garten des Schwarzenberg'schen Som

merpalastes. Seit 1743 als Hofbildhauer in Dresden, arbeitete er Modelle fUr 

Porzellan und fUr Figuren an der grossen Wasserkunst im Markolmi'

schen Garten. Von ihm sind 79 Statuen an der Hofkirche in Dresden, nach 

Zeichnungen des Maiers Torelli, ganz im Bernini'schen Stile aber zuweilen 

von wahrem Adel der F ormen und immer mit grosser Sicherheit auf per

spektivische Formwirkung berechnet. Sein Nachfolger an den Arbeiten fUr 

die Hofkirche war Friedrich Wilhelm Dubut, von dem aber nur Weniges 

herrUhrt. - Der Venetianer Antonio Corradini hat in Wien dasFigUrliche 

am Votivdenkmal auf dem hohen Markte gearbeitet, kam dann ebenfalls nach 

Dresden und betheiligte sich mit Kandler und Mathielli an der Porzellan

plastik. Georg Rafael Donner in Wien (1692 - 1741), der Freund des 

Rafael Mengs ist durch Schonheitssinn und edles Maas der Auflassung be

merkenswerth. Von ihm, die in Blei gegossenen eleganten Figuren der Vor

sehung und der vier HauptflUsse Oestreichs, an dem 1739 errichteten Brunnen 

auf dem neuen Markte. 

FUr Berlin brachte die Regierungszeit Friedrich's des Grossen wieder 

lebhaften Retrieb in die Skulptur .. Friedrich Christian Glume (1714 bis 

1752) hat im Rheinsberger Garten zusammen mit GrUnwald verschiedene 

Figuren gearbeitet; dann sind einige Gruppen der Halbkolonnade am Lust

garten des Pots darner Stadtschlosses sowie die Gruppen der Attika des Stall

gebaudes am Schlosse von Glume. Ebenfalls von ihm: die Vasen und Figuren 

des Gartenportals von Sanssouci, die Hermen des Prosceniums im spater ab

gebrochenen Theater des Stadtschlosses, acht Musen in karrarischem Marmor 

in der Hauptallee von Sanssouci und verschiedenes andere. Einer der be

schaftigsten Bildhauer an den Charlottenburger und Potsdamer Bauten, ist 

Johann August Nahl (1710 - 1778). Er war von Berlin fort nach Strass

burg gegangen, wurde aber von Knobelsdorfl 1741 zurUckberufen und hat in 

den Charlottenburger und Pots darner SchlOssern sehr viel Stuckaturen und 

Marmordekorationen gearbeitet, auch Zeichnungen zu den Zimmern in Sans-
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souci geliefert. Er entwarf die grossen vergoldeten Bleifiguren fUr das Nep

tunsbassin in Potsdam, die von ihm, Benkert und HeinmUller ausgefUhrt sind. 

In Berlin sind von ihm eine Anzahl Figuren an der Front des Opernhauses 

und die Dekoration der Zimmer im Schlosse. Nahl ging 1746 nach der 

Schweiz und hat dort mehrere Grabmaler verfertigt, unter anderen in der 

Kirche zu Hinkeldank bei Bern, das Denkmal einer Frau im Augenblick der 

Auferstehung mit ihrem Kinde dargestellt. 1m Jahre 1755 ging Nahl nach 

Kassel und lieferte dort sein vorzliglichstes Werk, die Bildsaule der Land

grafin auf der Esplanade. Georg Franz Ebenhecht (t 1757) arbeitete die 

Marmorsphinxe am Gartenportal zu Sanssouci. Ebenfalls von ihm sind die 

Sandsteingruppen vor dem Treppenhause zum Marmorsaal des Potsdamer 

Stadtschlosses und spater zw6lf Kolossalfiguren der Apostel fUr die Hedwigs-

.kirche in Berlin. Joh. Peter Benkert (1709-1769), HeinmUller (t 1760), Johann 

Lieb, Storch, Wohler u. a. haben in derselben Zeit in Potsdam und Berlin 

verschiedenes ~earbeitet. 

Den Hauptruhm hatten aber die Franzosen: Caspar Balthasar Adam aus 

Nancy (t 1761) und Jean Baptiste Pi galle. Besonders von Ersterem sind viele 

Marmorstatuen fUr Sanssouci gefertigt; und Pigalle, der sich nur kUrzere Zeit 

in Berlin aufhielt, schickte von Paris die sehr bewunderten Statuen des Mercur 

und der Venus fUr das Rondel des Gartens von Sanssouci. Von der damaligen 

eleganten leichten Behandlung des plastisch dekorativen Reliefs giebt die 

Fig. 283 und 284, Kindergestalten an den Wanden des Schlosses von Bruchsal 

darstellend ein bezeichnendes Beispiel. 

c) Malerei. 

In diese Zeit, weIche mehr sammelte als dass sie Neues schaffte, fallt die 

Entstehung der Bildergallerie in Dresden, deren Anfang bereits in den Zeiten 

August's II. hinaufreicht, aber erst unter August III. die ihre Bedeutung be

grUndenden Hauptwerke erhielt. Die AusfUhrung der Hofkirche in Dresden 

gab mindestens noch Gelegenheit zu bedeutenden Freskomalereien. Ein 

SchUler des Bravour- und Schnellmalers Solimena, der damals viel bewundert 

wurde wegen seiner Manier den Bildem durch grelle fleckenartige Kontraste 

von Licht und Schatten eine besondere Wirkung zu geben, war Steffano 

Torelli, 1712-1784, der durch den Kurprinzen Friedrich Christian urn 1740 

aus Bologna nach Dresden kam. Torelli malte in der Hofkirche ein Altar

blatt, den heiligen Benno, und die sehr guten Deckenfresken der Sakraments

kapelle. Graf Pietro Rotari aus Verona (1708-1762) malte ebenfalls in der 
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Hofkirche den Tod des heiligen Franz Xaverius und die Madonna mit dem 

heiligen Ignatius von Loyola. Ein heiliger Franziscus von ihm befindet sich 

in der Dresdener Gallerie, ebenda das heilige Abendmahl von dem schon 

frUher genannten Louis de Sylvester (1675-1760) und die Kreuzigung von 

Karl HUtin (1715-1776). Der Tod des heiligen Nepomuk und das Decken

gemalde der Nepomukkapelle in der Hofkirche sind von Franz Xaver 

Paleko (1724-1767) ausgefUhrt; dann die Fresken der Bennokapelle von 

Anton Maulbertsch, erst urn 1770. Christian vVilhelm Ernst Dietrich, 

geboren zu Weimar 1712, gestorben 1774, war von August III. nach ltalien 

geschickt und kopirte in allen Stilen. Seine klassischen Landschaften sind 

das Beste von ihm. 

Unter Friedrich II. in Berlin waren es durchaus Fremde, welche die 

Malereien in den SchlOssern besorgten: die F ranzosen Pesne, Dubois und 

Dubuisson, der Schwede Harper und der Hollander Vanloo. Karl Sylva 

Dubois, 1688 zu BrUssel geboren, gestorben 1753 in Kopenik, kam 1702 als 

Balletmeister nach Berlin. Er malte Landschaften in Ruysdael's Manier; 

Antoine Pesne, sein Freund und Knobelsdorfl haben einige davon staftirt . 

. Johann Baptiste Guyot Dubuisson, Stilllebenmaler aus Frankreich, ein 

Schuler Monnoyer's, lebte lange Zeit in Neapel und Rom und kam mit seinem 

Schwiegersohn Pesne nach Berlin. Dubuisson malte bcsonders Frucht- und 

BlumenstUcke in den SchlOssern zu Rheinsberg, Charlottenburg und Potsdam. 

Johann Harper, 1688 zu Stockholm geboren, gestorben 1746 in Potsdam, 

kam 1712 nach Berlin und malte spater verschiedene PIa fonds in den Schossern 

zu Potsdam und Charlottenburg. Der bedeutendste unter diesen fremden 

Malern ist Antoine Pesne, 1683 zu Paris geboren, Schuler seines Vaters 

und des Historienmalers De la Fosse. Er kam 171 1 aus Italien an Augustin 

Terwesten's Stelle nach Berlin und malte unter Friedrich Wilhelm's Regierung 

meist Portrtits von blUhendem Kolorit, aber etwas fiacher Auffassung (Fig. 285). 

Pesne hatte 46 Schuler. 1m Hauptsaal des Schlosses Rheinsberg malte er den 

Sonnenaufgang, Apollo die Nacht vertreibend. 1m Speisesaal des Schlosses 

Charlottenburg «die zum Mahl vereinigten Gotter», im Treppenhause «die 

Morgenrothe», in der Bibliothek «Minerva und die Dichtkunst», und noch 

andere PIa fonds. Der Plafond des Marmortreppenhauses im Stadtschlosse zu 

Potsdam, ebenfalls von Pesne gemalt; auch in den Zimmern von Sanssouci 

mehrere Bilder von ihm, meist mythologischen Inhalts. Der Raub der Helena 

im neuen Palais zu Potsdam, von Pesne angefangen, wurde erst nach seinem 

Tode (1757) von Rode vollendet. Amadeus Vanloo (t 1776), SchUler seines 

Vaters 1. Bapt. Vanloo, hat am Plafond des Marmorsaales im Potsdamer Stadt

schlosse die Apotheose des grossen KurfUrsten gemalt, im neuen Palais, eben-



VI. Absellnitt. Roccoco und Zopfstil erster Stufe. A. Vanloo. 79 1 

falls im grossen Marmorsaale, «Ganymed den Gottern im Olymp vorgestellt» 

und cin vortreffliches Wandbild «das Opfer der Iphigenia«; danl1 im Palast 

Fig. 285. Peslle. Fdcddcll del' Grosse. 

des Prinzen Heinrich zu Berlin «die Geburt der Venus» und «den Raub der 

Sabinerinnen». Noch unter Konig Friedrich Wilhelm kam der Portratmaler 

Georg Liszewski nach Berlin. Sein Sohn Georg Friedrich Reinhold und 
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seine Tochter, Madame de Gask und Madame Therbusch, folgten ihm in der 

Kunst. Johann Christoph Merk aus Hall in Schwaben malte viele der grossen 

Grenadiere Konig Friedrich Wilhelm's. Hoder (t 1761) malte in Charlotten

burg zwei Zimmer im Lancret'schen Geschmack; ausserdem wurde eine grosse 

Anzahl Watteau'scher Bilder zur Dekoration der SchlOsser verwendet. 

Joh. Elias Riedinger in Augsburg (1695-1767) ist als Thiermaler 

sehr berUhmt, noch mehr durch seine Kupferstiche. Die Natur und das 

Leben des Hirsches hat er mit grosster Meisterschaft und Vorliebe behandelt. 

Auch die Landschaft wird von ihm noch im grossartigen Sinne· dargestellt. 

Die Decken- und Altarbilder der Damenstiftskirche in Mlinchen von 

C. D. Asam, B. Albrecht, G. Demares und Ruffini sind ohne kunstgeschicht

lichen Werth. 

1m Hamiltonsaal . des Lustschlosses Schonbrunn bei Wien malten die 

BrUder Hamilton 1719-1722 verschiedene Oelbilder. 

Prinz Wilhelm von Hessen, erst Gouverneur von Friesland, spater 

Statthalter in Hessen, liess in dieser Zeit durch Philipp van Dyck den Haupt

bestand der Kasseler Gallerie zusammenbringen. 

d) Dekoration. 

Die deutschen Kunststecher der ersten Halfte des 18. Jahrhunderts 

kopiren den franzosischen Roccocostil, aber hauptsachlich im Sinne des 
spateren Genres Rocaille, wie denn Uberhaupt die Formen des frUhen fran
zosischen Roccocos in Deutschland ganz fehlen. Jeremias Wachsmuth in 
Augsburg (1712-1779) erfindet etwa in der Art wie Charles Eisen, aber mit 
strenger Beobachtung der Symmetrie, sonst in echter, etwas massiger Rocaille. 

J. M. H opp enha u pt der Aeltere, Bildhauer, 1709 zu Merseburg geboren, 
hatte in Dresden, Wien und anderen Orten gearbeitet und kam 1740 nach 

Berlin. Von ihm sind viele Verzierungen in Sanssouci und Charlottenburg 

(Figur 286). Franz Xaver Habermann, Ornamentiker und Bildhauer, 

geboren Inl zu Glatz, gestorben. 1796 zu Augsburg, einer der fruchtbarsten 

Ornamentmeister, entwirft in einer sehr fortgeschrittenen Rocaille und geht 

spater zum Stil Louis XVI. Uber. Johann Esaias Nilson, Maler und 

Stecher, geboren 1721 zu Augsburg, gestorben 1788, erinnert in seinen Er

findungen sehr an Boucher und hat eine grosse Anzahl meisterhafter Rocaille

Blatter gestochen. 

Ueberhaupt ist die deutsche Dekoration dieser Zeit nur bemerkenswertb, 

wenn sie den Roccocostil anwendet; und in dies em Sinne entstehen auch 
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eine Reihe ausgezeichneter, schon bei Gelegenheit der Architektur erwahnter 

Raume, welche nicht durch die franzosischen Beispiele libertroffen werden. 

Aber die deutschen Roccocobauten bewegen sich bereits auf dem Boden des 

Stils mit einer gewissen Freiheit, denn das System des Roccoco beherrscht 

selten das Innere ganz, vielmehr behalt man dane ben gern fUr die Hauptraume 

die schweren Ordnungen und Deckenbildungen des Barockstils bei; besonders 

Fig. 286. J. l\!. Hoppcnhaupt. Entwiirfe zu Uhrgehiiusen (n. Maitres ornemanistes). 

ist dies bei den Hauptsalen, Vestibulen und Treppenhausern der Fall. Die 

Dekoration des Stadtschlosses in Potsdam, unter Knobelsdorffs Leitung von 

Nahl und Hoppenhaupt dem Jlingeren ausgeflihrt, ist eine der glanzend

sten und mag deshalb etwas detaillirte Erwahnung finden. Das Konzert

zimmer des Konigs, durch Nahl dekorirt, ist grlin mit goldenen Verzierungen 

und hat auf zwei vergoldeten Wandfeldern bunte chinesische Figuren. 1m 

Audienzzimmer befindet sich eine gelbe Sammettapete mit Silberstickereien 

yom Kunststicker Heynitschek gearbeitet. Das grosse Konzertzimmer ist 

111 Stuckmarmor gehahen und zeigt wieder in den Flillungen bunte 
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chinesische Figuren auf goldenem Grunde. In einer Nische ist eine sitzende, 

ein Instrument spielende Chinesin angebracht, von einem Chinesen mit dem 

Sonnenschirm begleitet; diese durch Benjamin Giese gearbeiteten Figuren 

bilden den Of en. Das Wohnzimmer des Prinzen Heinrich blassgelb lackirt, 

Fig. 287' Von einer Thiirfiillung in Schloss Bruchsal. 

mit geschnitzten nach der Natur angemalten Blumen verziert. Das Schlaf

zimmer hat cine gelbe Sammettapete mit Silbertressen, die Decke zeigt silberne 

Zierrathen und Blumen, die in natLirlichen Farben angemalt sind. Ein Wohn

zimmer, mit apfelgrlinem Atlas an den Wanden, worauf mit Gold erhohte 

Dekorationen und Gehange von Blumen in natlirlichen Farbcn von P aill y 
gestickt sind. Ein Nebenzimmer, mit einer Tapete von perlfarbenem Atlas, 
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durch chinesische in Gold gestickte Figuren und natlirliche Blumen von 

Heynitschek ausgestattet. Ein Kabinet in weisser Seide mit gestickten chinesi

schen Figuren, ebenfalls von Heynitschek, wobei Wasser, Luft und Hinter

grund gemalt sind. Der grosse Marmorsaal hat aber sein Barockgeprage 

bewahrt, ebenso ist die anstossende MarmorgaUerie schwer in Bronze dekorirt. 

Die Ornamentik der Roccoco-Dekoration ist nur scheinbar monoton, 

Fig. 288. Von cineI' Dcckenvoute in Schloss Bruchsa!. 

denn nicht aUein wechseln die Motive, das Muschelwesen, das Tropfstein

anige, das Blumistische nach dem Geschmacke der verschiedenen Meister, 

sondern auch die Einzelbehandlung lasst Raum fUr zahllose individuelle 

Verschiedenheiten. 

Von der Detaillirung des Roccocoornaments, in der spaten meist 111 

Deutschland Ublichen Fassung, giebt Figur 287 ein Beispiel einer in Holz 

geschnittenen ThUrfUllung aus Schloss Bruchsal und Figur 288 den Theil 

einer Stuckdecke aus demselben Gebaude. Die angelnden Kinderfiguren der 

Deckenvoute bezeichnen ganz den zur Idylle neigenden Charakter der dam ali

gen Ornament motive. 
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Fig. 289. Vergoldetes schmicdceiscrnes Gitter in Augsburg. 
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Die Schlosserarbeiten dieser Zeit nehmen in der reichen Anwendung des 

blumistischen Elements ganz den Charakter des Roccocostils in sich auf und 

Fig. 290. Schmiedeeisernes Treppengitter aus der Strahower Kirche in Prag. 

sind meist noch polychrom und mit vielfachen Vergoldungen behandelt. Die 

Figuren 289 und 290 geben Beispiele dieser Art aus Augsburg und Prag. 

e) Kunstgewerbe. 

Auf die Entwickelung des Kunstgewerbes, hauptsachlich auf die Ge

staltung der Mabel und Gerathe, Ubte das Roccoco einen tiefen und nach

haltigen Einfluss. Auch die Stilisirung des europaischen Porzellans ist innig 

mit dem Roccoco verknUpft, wenn es auch ungerechtfertigt ist, die Entwicke-
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lung des Stils an die aus diesem Material entwickclten Formen zu knUpfen, 

wie es wohl schon gcschehen ist; indess hangt der Weltruf des Vieux Saxe

Porzellans und des spateren Sevres-Porzellans eng mit dem Roccoco zusammen. 

Ebenso leicht verbindet sich das venetianische Glas, mit seinen leichten ka

priziosen Formen, in Kronen, Wandleuchtern und Spiegeln mit der Roccoco

dekoration. Eine ganz neue Form von frUher niemals erreichter Bequem

lichkeit und Leichtigkeit gewinnen jetzt die gepolsterten Sitzmobel, Sop has, 

Armsessel und StUhle; dieselben zeichnen sich in der Roccocofassung durch 

absolute Angemessenheit fUr den Zweck und das Fehlen jeder systematisch 

architektonischen Form aus. Die leichten geschwungenen Linien des Holz

werks schmiegen sich der menschlichen Gestalt vollstandig an und vermeiden 

sorgfaltig, dass irgendwo eine scharfe Ecke oder Kante hervortritt. Uebrigens 

ordnen sich auch die Mobelformen der Hauptstimmung der jedesmaligen 

Dekoration vollstandig ein. Das Holzwerk ist meist weiss mit leichtem be

gleitendem Goldprofil, in Pflanzen ornament auslaufend, und der Ueberzug 

meist einfarbige Seide in einer Nuance des Wandtons. Eine gleiche Bequem

lichkeit der Handhabung, wie sie sich bei den Mobeln findet, spricht sich in 

den Schlosserbeschlagen aus; der damals aufkommende Verschluss der Fenster 

und ThUren durch Espagnolettstangen und Pasquilles ist eigentlich noch nicht 

uberholt_ Die Schlosstheile sind sichtbar und vergoldet_ FUr Gitter und 

AbschlUsse in Schmiedeeisen findet das Roccoco hochst anmuthige Formen 

in Verbindung mit dem eigenthUmlichen blumistischen Elemente. 1m echten 

Roccocozimmer darf eigentlich der Kamin nicht fehlen, zu dessen Gestaltung 
die Stilformen sich ausserordentlich bequem handhaben lassen. In Deutschland, 

wo das Klima Of en nothig macht, sind diese Art Heizanlagen eine schwache 

Partie der Ausbildung geblieben; meist sind gusseiserne Oefen angewendet, 

die sich schlecht dem Ganzen anpassen, besser sind die FayenceOfen gelungen. 

Unter H orol d t und Ka ndler trat die plastis.:he Periode der sachsischen 

Porzellanmanufaktur ein, Paris und Berlin folgten erst spater. Kandler wagte 

sich auch, wie schon erwahnt, an das Kolossale. Das japanische Palais in 

Dresden sOllte mit Porzellan inkrustirt und mit grossen Porzellanfiguren gc

schmUckt werden. Der Kopf einer Kolossalreiterstatuc des Konigs August 

und einige grosse Thierfiguren sind noch erhalten. Das beste der Meissener 

Fabrik sind aber die klein en Roccocofiguren. Der siebenjahrige Krieg ver

anlasste eine Stockung in der Meissener Fabrikation, die bis 1763 dauerte. -

Melchior Kambly in Zurich 17JO geboren, seit 1745 in Berlin, Bildhauer, 

Kunsttischler und Metallarbeiter, vertrat hier die Kunsttischlerei in aus

gezeichneter Weise_ 1m Potsdamer Stadtschlosse befindet sich von ihm das 

Notenpult des Konigs, mit Schildpatt und vergoldeter Bronze, ein Tisch aus 
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Puddingstein, im Wohnzimmer das Gehause einer Uhr mit Glockenspiel in 

Cedernholz mit Bronzeverzierungen und vieles andere. 1m Jahre 176, besorgte 

Kambly die Geschenke fUr den tUrk is chen Hof. Die GebrUder Cal ame in 

Potsdam arbeiteten besonders in Marmor und feillen Stein en, auch in der Art 

der Florentinischen Mosaik. Von diesen im Zimmer des Konigs im potsdamer 

Stadtschlosse, ein prachtiger Tisch von violettem schlesischen Ametyst und 

sonst noch eine Anzahl ausgelegter Tische. Die Marmorkamine der SchlOsser 

sind fast tiberall von Switzer aus Breccia d'Aleppo, Giallo anti co und anderen 

seItenen Marmorsorten hergestellt. Die vielen reich en und kostbaren Berg

krystallkronen der SchlOsser sind meist von Brokes in Potsdam geschliffen. 

Die schonen vergoldeten Wandverzierungen und TischfUsse in Bronze in der 

Marmorgallerie des Potsdamer Stadtschlosses und anderwarts, fast durchweg 

nach Nahl's Modellen gegossen. Peter Meyer, ein SchUler von Jacobi, 

wurde nach dessen Tode 1725 Direktor der koniglichen Bronzegiesserei. Er 

goss auch die vier von Koch schlecht modellirten Sklaven fUr die SchlUter'sche 

Statue des Kudursten Friedrich III., die nicht zur Aufstellung gelangten. Von 

dem Goldschmied Christian LieberkLihn war das massiv silberne Mnsikchor 

im Berliner Schlosse gearbeitet, welches 1744 eingeschmolzen nnd durch ein 

holzernes ersetzt wurde. Ein Plat de Menage von demselben, mit gegossenen 

Figuren und Zierrathen, befindet sich noch in der Kunstkammer. Johann 

Ludwig Richter in Augsburg lieferte 1731 - 1733 viel Silbergerath fUr den 

preussischen Hof nach Riedinger's Zeichnungen; es ist aber nichts mehr mit 

Sicherheit nachzuweisen. Auch von den Silberarbeiten, die Lorenz Gaap aus 

Augsburg (1669 - 1745) nach Berlin geliefert hat, ist nichts mehr vorhanden. 

Mathaus Jacob Strohmayer, Goldarbeiter zu Augsburg, Verfertiger von Degen

gefassen, Stockknopfen und dergleichen, arbeitete langere Zeit in Berlin. 
Ais Elfenbeinschneider sind noch Simon Troger aus Haidhausen 

(t 1769), und Ludwig LLicke (t 1780) zu nennen. Von Ersterem ein Opfer 

Abraham's, Liber zwei Ellen hoch, und ein Raub der Proserpina, von Letzterem 

ein Kruzifix in Elfenbein, sammtlich im grLinen Gewolbe zu Dresden auf

bewahrt. Auch ein Wachsbossirer fUr Schaugerichte Lucas Wilhelm Kolm 

wird in Berlin genannt. Johann Adam Hanf ('1 15- q 16), Hofsteinschneider 

in Berlin, schnitt Kopfe, Figuren, lnsekten. Joh. Carl Hedlinger, schwedischer 

Hofmedailleur, kam '142 nach Berlin. Die Emaillemalerei wurde von 

C. Boumot, 1. Brecheisen und Nathanael Diemar ausgeLibt. Emanuel Mathias 

Diemar, 1120 zu Berlin geboren, der alteste von drei geschickten Brudern, 

war als Stein- und Stahlschneider fUr Degengefasse, Uhrketten und mit Gold 

inkrustirte Figuren berUhmt. Er hat eine Zeit lang in Paris und London ge

arbeitet. Benjamin Diemar, der jLingste Bruder, war Miniaturmalcr und wurde 
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spater in London als Historien- und Portratmaler bekannt. Karl Friedrich 

Thitl1pondt, 1720 in Berlin geboren, ein SchUler von Pesne, ging als Miniatur

und Emailmaler nach Dresden und spater nach Warschau. Der Sticker 

Mathias Heynitschek, 1708 in Hamburg geboren, gestorben 1772 zu Bay

reuth, lieferte vieles zur DekGration der Roccocoraume. in den SchlOssern von 

Potsdam und Berlin. Er hat viele Jahre an kleinen KabinetstUcken zuge

bracht. Chinesische Figuren in Landschaften, Blumen und FruchtstUcke, 

allerlei Vogel in Lebensgrosse, die Vogel in Federn gestickt, die Baume in 

Seide, sind von ihm meisterhaft ausgeflihrt. Luft und Wasser wurden auf 

die Ruckseite der Seide durch Hirschmann gemalt. Die Vigne'sche Fabrik in 

Berlin lieferte vortreffliche Hautelissetapeten. In einem Zimmer des Potsdamer 

Stadtschlosses, dem Vorzimmer des Prinzen Heinrich, befinden sich Tapeten 

aus dieser Fabrik mit der Geschichte der Psyche nach Le Sueur; Psyche den 

Amor beleuchtend, ist besonders gelungen. Prachtstoffe fUr die SchlOsser 

lieferte die Fabrik von Baudouin in Berlin. 

Die Mitglieder der italienischen KUnstlerfamilie der Bibiena's waren an 

verschiedenen Hafen als Theatermaler thatig. Joseph Galli Bibiena, 1696 

zu Parma geboren, stirbt 1757 in Berlin. Er ging mit seinem Vater Ferdinand 

nach Spanien, spater als Baumeister und Theatermaler nach Wien, wurde 

1750 nach Dresden berufen und kam 1754 ebenfalls als Theatermaler nach 

Berlin. Sein Sohn Karl Galli Bibiena (1728 geboren) ging 1746 nach Bayreuth, 

dann nach Braunschweig und London. 1m Jahre 1763 wurde er nach Berlin 

berufen urn die Dekorationen der Oper zu malen, aber seine Arbeiten waren 
nur mittelmassig und er wurde 1766 verabschiedet. Jacob Fabri aus Venedig 

kam 1742 als Theatermaler nach Berlin und ging spater nach Kopenhagen. 

Johann Martin, Maler und Lackirer, besonders die Lackarbeiten bildeten 

damals eine wichtige Technik, wurde 1747 aus Paris nach Berlin berufen. 

Die Blumen der Hoppenhaupt'schen Stuckaturen und Schnitzereien, wurden 

vom Maler Bock in natUrlichen Farben bemalt. 

Der Bildhauer J. M. Hoppenhaupt, der AeItere, 1709 zu Merseburg 

geboren, ist einer der berUhmtesten Roccocodekorateure. Er, hat in Dresden, 

Wien und seit 1740 in Berlin, Potsdam und Charlottenburg nach Knobels

dorff'schen EntwUrfen gearbeitet. Sein Sohn der jUngere Hoppenhaupt, 

der dem Vater in der Manier folgte, hatte nicht das Talent desselben. Seine 

Dekorationen sind unruhiger im Kontour und einigermassen verwildert durch 

das Uebermass der tropfsteinartigen Gebilde. Echter, Stuckator in Breslau, 

hat in verschiedenen Hausern und Palasten Berlins Arbeiten hinterlassen. 

Merk in Potsdam, urn 1749, hat viel Stuckaturen im Schlosse zu Sanssouci 

gearbeitet, so im ovalen Mittelsalon und im Konzertzimmer. Ebenso sind 
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die beiden Sartori, Vater und Sohn, um 1746 in den Potsdamer Schloss ern 

als Stuckatoren thatig. 

Georg Friedrich Schmid (1712-1775), in Berlin geboren, als Kupfer

stecher berUhmt Jurch seine Arbeiten nach Rembrandt, ging 1736 nach Paris 

zu Lancret, dann nach Petersburg und kam schliesslich wieder nach Berlin. 

Ferdinand Helfrich Frisch zu Berlin, Sohn des berUhmten Rektors Frisch, 

Johann Melchior FUssli aus ZUrich, ein SchUler Blesendorfs, der Architekt 

A. von Wangenheim, die beiden Wolfgang Christian und Gustav Andreas, 

dann C. A. Wortmann, der in Petersburg und Kassel arbeitete, haben sich 

als Kupferstecher bekannt gemacht. A. Chevillette, SchUler von Schmid, ging 

spater nach Paris, ebenso Anton Tischler, der von Paris nach Wien zuruck

kam und dort 1775 noch lebte. Diese Meister hatten sich aber sammtlich, 

wie auch Wagner, Presler und Wille, nach der franzosischen Schule gebildet. 

f) Kunstlitteratur. 

Das Mittelalter findet nur sparsam Bearbeiter: Hartzheim, Joseph, De initio 

metropoleos ecclesiaticae Coloniae Claudiae Aug. Agrippinensum. CoIn 1732. 

In 4°; Doppelmayr (1. G.), Historische Nachricht von den NUrnbergischen 

Mathematicis und Kunstlern etc. In Fol. NUrnberg 1730. - Bauten der 

vorigen Epoche betreffend: Poppelmann (M. D.), Vorstellung und Beschreibung 

des Zwinger-Garten-Gebaudes zu Dresden. 1729. Dresden. Mit Kupfern; 

Kleiner, Salomon, Representation au naturel des chateaux de Weissenstein 

au desus de Pommersfeld et de celui de Gerbach appartenants a la maison 

des comtes de Schonborn etc., 1728, mit Interieurs im Genre Berain. 
Zeitgenossische Bauwerke stellen vor: Bahr, G., die Frauenkirche in 

Dresden. Dresden 1734, Fol. Mit Taf.; Chiaveri, G., die katholische Kirche in 

Dresden 1740. Fo!. Mit Taf.; Knobe1sdorfi~ Plans de la salle d'opera a Berlin. 

Berlin 1743. Fol. Mit Taf. Das Uebrige sind Publikationen der Ornament

stecher im Genre Berain und hauptsachlich im Genre Rocaille: Eysler, Joh. 

Leonhardt, Neu inventirtes Laub- und Bandelwerk, etwa um 1731 in NUrn

berg; SchUbler, Jos. Jacob, Sammlung seiner Ornamentstiche bei 1. C. Weigel. 

Nurnberg 1730; BergmUller (Joh. Georg), Maler und Stecher, geboren zu 

Dirkheim in Baiern 1687, stirbt 1762 zu Augsburg. Ganz neue und sehr 

nUtzliche Saulen und Ornamente in Fol. und anderes; Bergmuller (Johann 

Andreas), Sechs ganz neue Portalen. Augsburg; Preisler (1. 1.), Kunststecher in 

NUrnberg (1698-177 I), Nlitzliche Anleitung zu Rocailles etc.; Baumgartner 

(Joh. Jakob), Ornamentstecher und Verleger zu Augsburg, Sechs Bande Neu 
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lnventirtes Laub- und Bandtwerk. Augsburg 1727; Habermann, Franz Xaver, 

Ornamentzeichner und Bildhauer, geboren 1721 zu Glatz, gestorben 1796 zu 

Augsburg, einer der fruchtbarsten Meister im Genre Rocaille, seine Stiche 

sind von Georg Hertel und Martin Engelbrecht in Augsburg herausgegeben; 

Bauer, Johann, Ornamentbildhauer zu Augsburg (t 1760), eine Anzahl Or

namentstiche im Genre Rocaille; die BrUder Joseph und Johann Baptiste 

Klauber, Kunststecher zu Augsburg, verschiedene Ornamentstiche; Nilson, 

Johann Esaias, Maler und Stecher zu Augsburg (1721-1788) eine grosse Menge 

Rocaillen; Wachsmuth, Jeremias, Ornamentiker und Stecher zu Augsburg 

(1712-1779), Stiche im Genre Rocaille. 

3. Der Roccoco- und Zopfstil in den iibrigen 

europaischen Landern. 

Der von Frankreich ausgehende Roccocostil wird 111 ganz Europa, in 

einem Lande starker, in dem anderen weniger kraftig aufgenommen und 

fortgesetzt, aber ganz unberUhrt ist kcins derselben geblieben, mindestens wird 

stets die Ornamentik davon beeinfiusst. 

In der Schweiz wird die Stiftskirche zu St. Gallen 1756-1767 von 

Peter Dum und Ferdinand Baer im Roccocostile erbaut. Abel' es zeigt 

sich auch an dies em Bauwerke wieder die enge Verwandtschaft des Roccoco's 

mit dem borrominesken Barock. Die Aussenarchitektur geht durch die energi

schen Verkropfungen und Gliederungen wieder auf das alte malerische 

Prinzip zurlick. 

Die niederlandischen Kunststecher arbeiteten in den ersten Jahrzehnten 

des 18. lahrhunderts durchaus im Genre Louis XV. Wichmann, Joachim, 

geboren zu Amsterdam, gehort zu diesen, G. de Grendel, Ornamentiker zu 

Middelburg um 1730, giebt in derber Rocaille eine Anzahl hollandischer Ka

mine, und Auden-Aerde (R. V.), Maler und Kunststecher zu Gent (1663-1743), 

der hauptsachlich in Italien arbeitete, begleitet die Tafeln seines Werkes, 

Numismata victorum illustrium ex Barbadica gente, Padua 1732, mit Orna

menten in demselben Stile. Von Abraham Bloemaert erscheint ein Werk: 

Konstryk Tekenboek, Geestryk Getekent en Meesterlyk gegraveert by Zyn 

Zoon Frederik Bloemart. Amsterdam 1740. Mit 166 Kupferstichen. 1m Kirchen

bau bleibt aber der klassische Barockstil nach dem Vorgange der Franzosen 

herrschend und geht gegen die Mitte des 18. Jahrhunderts ohne Wei teres in 

den klassizirenden Zopfstil liber. Niederlandische Bildhauer dieser Zeit sind: 
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Johann Michael Rysbrack aus Antwerpen (1693-1770) und Laurent Delvaux 

aus Genf (1695- 1 778). An einzelnen Schlossbauten tritt das Roccoco hervor, 

wie an dem Schlosse des Herzogs von Aremberg, um 1753 in BrUssel erbaut, 

und an dem koniglichen Palais in Antwerpen yom Jahre 1755. Mit der spe

zifisch niederlandischen Malerei ist es zu Ende. 

In England verhindert die Herrschaft der palladianischen Klassik das 

Eindringen des Roccoco. Der talentvolle Architekt James G i b bs, geborcn 

1674, gestorben 1754, bildet bereits den Uebergang zum klassizirendcn Zopfstil, 

ganz ohne franzosischen Anfiug. Seine Kirche St. Martins in the Fields 

Fig. 291. Innenatlsicht von S1. Martin's in the Fields (n. Fergusson). 

ist eme der schonsten dieser Zeit und Stilrichtung. Der achtsaulige 

korinthische Portikus, mit zwei Interkolumnien Tiefe, ist gut detaillirt. Eine 

grossc, entsprechende Pilastcrordnung geht um den ganzen Bau, zwei Range 

Fcnster einschliessend. Das Innere ist eine Kombination von Christopher 

Wren's Anordnung fUr St. Bride's und St. James', aber glucklicher, indem die 

GebalkstUcke untcr dcn Gewolben der Seitenschiffe vermieden sind (Fig. 291). 

Hier sind es Rundbogen, die auf dem Gebalk der Saul en aufsetzen und 

zwischen welche Kuppeln gespannt sind. Das Hauptschiff hat ein gedrUcktes 

Tonnengewolbe, in welches die Stichkappen der Arkadenbogcn einschneiden, 

dasselbe ist gut verziert (Qu. Fergusson). Ein anderer grosser Bau von Gibbs, 

die Radkliffe-Bibliothek zu Oxford, ist schon ganz klassisch, aussen mit 

einer Saulenordnung versehen. Das Gebaude ist rund, mit einer Ordnung 

gekuppelter korinthischer Saulen auf einem quadratischen Unterbau und 
E B E II. 
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schliesst mit einer Balustrade abo Aus der Mitte der Plattform steigt eme 

kleinere Kuppel mit Laterne auf (Qu. Fergusson, History etc.). Die Kirche 

St. Maria Strand in London hat einen rullden Saulenportikus und an den 

ausseren Mauern zwei libereinander gestellte Ordnungen von Wandsaulen. 

1m Jahre 1750 wird die Westmlinsterbrucke in London vollendet; bis dahin 

war Londonbridge die einzige Themsebrlicke in London. Urheber der etwas 

schwerfalligen Architektur war der Schweizer Labelye. 1760-1769 die Black

friarsbridge, mit neun elliptischen Bogen, durch R. Mylne erbaut. 

In der Malerei vertritt William Hogarth (1697-1764) das Geflihl del' 

Zopfzeit in England und wendet sich mit Bewusstsein gegen die Hohlheit 

der damaligen Historienmalerei. Ais Genremaler ist er Satiriker und polemi

sirt gegen die Verkehrtheiten der Gesellschaft. Seine Malerei ist skizzenhaft, 

wie die der spateren klassizirenden Nebulisten. Eine Reihenfolge Hogarth'scher 

Bilder befindet sich in del' Nationalgallerie zu London, darunter «die Heirath 

nach der Mode». Weit verbreitet sind die Blattfolgen seiner Radirungen und 

Stiche: das Leben des Liederlichen, das Leben des Freudenmadchens u. S. W. 

Hogarth ist del' wahre Vorlaufer der modernen Karrikaturenzeichnerei. Inigo 

Collet und James Gillray gehorten zu seinen nachsten englischen Nachfolgern. 

Bildhauer dieser Zeit: Peter Sheamakers (1691-1770) und sein SchUler Sir 

Henry Cheere. 

Das franzosische Roccoco findet durch einige Kunststecher Vertretung: 

M. Lock, Ornamentzeichner und Stecher um 1740, A. New Drawing Book of 

Ornaments, Shields, compartiment Masks etc., es sind Cartouschen und Ro
cailledetails; dann F. Vivares, Ornamentzeichner, Stecher und Verleger, ge

boren in Frankreich, stirbt in London 1782, Felderverzierungen im Genre 

Rocaille und Chinoiseries. N. Wallis, Architekt, veroffentlicht um 1742: The 

complete modern Joiner, or a collection original desings in the present taste 

for Chemney-pieces and door-Cases etc., London. - Von C. Scarlett, Orna

mentzeichner und Stecher urn 1743, ein Blatt Rahmen und Cartouschen im 

Stil Louis XV. - Thomas Bowles, Ornamentzeichner und Verleger, geboren 

gegen 1712, New Book of ornaments proper for Gravers, Juvellers, Carvers 

and most sort of Artificiers; es sind Kopien nach verschiedenen franzosischen 

Meistern. - H. Coplan, gegen 1746, eine Folge von verschiedenen Orna

menten und Cartouschen. - P. Glisier oder Glazier, Ornamentzeichner und 

Stecher, um 1754, verschiedene Vasen, Spiegelrahme und dergleichen im 

Genre Rocaille. - Edward und Darly, Ornamentiker und Stecher urn 1754; 

Chinoiserien. - 1. Jores, Ornamentiker um 1759, A Newbook iron Work 

containing a great variety of designs useful for Painters, Cabinet-Makers, 

Carvers, Smiths etc., London; eine Anzahl Tafeln sind nach dem Franzoscn 



VI. Abschnitt. Roccoco und Zopfstil erster Stufe. Danemark, Spanien. 805 

Huquier kopirt. Thomas Johnson, Ornamentiker gegen 1761, One Hundred 

and Fifty new Desings; es sind EntwUrfe zu Kaminen, Rahmen, Spiegeln, 

Konsolen, Kandelabern, Pendulen u. s. w. in einer sehr Ubertriebenen Ro

caille. Ausserdem erscheinen: Pococke, A. description of the East and other 

countries, London 1743- 3 Vol. Fol. Mit Kupfer; The ancient and modern 

history of the famous city of York by F. G. York 1780 in 8°; Eboracum, or 

the history and antiquities of the city of York, London 1736. Fol. Mit Kupfer. 

- B. Willis, Survey of cathedrales 1727 - 1733- 4 Vol. 40; James Gibbs, 

1 Band enthaltend: Grabmaler, Vasen, Baluster etc.; dann Thurty Three Shields 

et compartiments for monumental Inscriptions, Coats of Arms etc. Engraved 

from the Designes of that curious Architect Mr. Jam. Gibbs, enthalt Car

touschen aller Art. 

Danemark hatte erst unter Friedrich V. (1746 - 1766) seine Roccoco

periode. Ein Franzose aus Valenciennes, der Bildhauer Saly, war Direktor 

der Kunstakademie. Von ihm die Reiterstatue Friedrich's V. Zu seinen 

SchUlern zahlen die in Kopenhagen geborenen Bildhauer Stanley, Weiden

haupt und Dajou. Letzterer gehorte spater zu den Lehrern Thorwaldsen's. 

Der Bildhauer Hans Wiedewelt ([731 - 1802), ebenfalls ein Lehrer Thor

waldsen's, ein SchUler Coustou's des JUngeren, gehort der Zeit nach, der 

klassizirenden Zopfperiode an und wohnte sogar 1756 mit Winckelmann zu

sammen in Rom, aber im Praktischen blieb Wiedewelt der SchUler Coustou's. 

Von ihm befinden sich Skulpturen im Fredensborger Park; dann die Denk

maIer der Konige Christian VI. und Friedrich V. in der Gruftkirche Zll Ros

kilde. Der Bildhauer gab sich spater selbst den Tod. Die Roccocoperiode 

Danemarks fallt so spat, dass sie fast bis zum Beginne der Neuklassik herauf

reicht, wenigstens war die Zeitdauer des dazwischenliegenden klassizirenden 
Zopfstils nur sehr kurz bemessen. 

Die Hauptlander der borrominesken Stilrichtung, Italien als die Ur

sprungsstatte, und Spanien als diesem die unbedingteste Nachfolge leistend, 

setzen dem Eindringen des Roccoco einen grosseren Widerstand entgegen. 

Spanien hat statt desselben sein churriguereskes Genre, das man wohl als 

spanisches Roccoco bezeichnet hat, aber mit Unrecht, denn dasselbe bildet 

kein in sich abgeschlossenes System der Innendekoration wie das franzosische 

Roccoco. In Italien nehmen cine Anzahl Kunststecher die Rocaille auf, aber 

in einem eigenthUmlichen Sinne; in der Hauptsache bleiben die Kompo

sitionen schwerfallig barock und das Detail der Rocaille erscheint nur als ein 

unwesentliches angehangtes Wesen. Ein Beispiel dieser Art giebt Fig. 292, 

einen Theil einer in Silber getriebenen Schussel darstellend, welche in Florenz 

aufbewahrt wi rd. Die Hauptmotive lehnen sich wieder an die V\Teise des 
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Cellini an, aber in der Detaillirung zeigt sich ein nicht mit besonderem Ver

standniss aufgefasster Uebergang zum Roccoco. Eine Anzahl Ornamentstiche 

behandeln Gegenstande fUr Goldschmiede und Juweliere, wie die des venetia

nischen Meisters D. M. T. von 1751 und des Meisters C. L. urn 1757, ge

stochen von 1. C. Mallia. Andere, wie Guercino urn die Mitte des 18. Jahr

hunderts in Augsburg arbeitend, Antonio Visentini urn 1763, Piazetta, 

G. Zocchi liefern Buch-Illustrationen und Titelblatter. Die Kompositionen 

des Visentini sind besonders noch stark barock, mit ganz ausserlichen Ueber-

Fig. 292. Theil einer in Silber getriebenen Schiissel. 

gangen zum Roccoco. Denselben Charakter zeigt eine von ihm nach Angelo 

Rosis von Florenz gestochene Innenarchitektur. Francesco Jerreni von 

Mailand urn 1776; dann ein Meister mit dem Monogramm C.1., und Gaetano 

Ottani, ein bolognesischer Maler, geben Cartouschen umgeben von Attributen 

cler KUnste und Wissenschaften und Aehnliches, aber keine eigentliche 

Archi tektur. 

Die russischen Bauten dieser Zeit zeigen, ahnlich wie die deutschen, die 

Verbindung eines vom Barock abgeleiteten Zopfstils mit den Innendekorationen 
des franzosischen Roccocos, was die Palaste und sonstigen Profangebaude 

anbelangt: in den kirchlichen Gebauden macht sich oft wieder ein starkerer 

Einfluss der altrussischen Formen bemerkbar. Das Smolnoykloster bei St. 
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Petersburg, 1134 vom Italiener Rastrelli erbaut, zeigt an der zugehorigen 

Kirche eine Vermischung von Renaissanceformen mit dem russischen Kuppel

bau. Die Kirche, von sehr bedeutenden Abmessungen, liegt inmitten eines 

gross en Hofes (Qu. Fergusson). Das Kloster St. Alexander Newski in 

der Nahe von St. Petersburg ist in der Zeit der Czarin Anna von einem Russen 

S taro ff erbaut, mindestens was die Kirche anbetrifft, denn das Kloster ist 

erst unter Katharina II. vollendet. Die Kirche in lateinischer Basilikenform, 

mit einer Kuppel, diesmal im italienischen Stile, an der Westseite sind zwei 

ThUrme angelegt. Die St. Nicolaskirche in Petersburg hat die Grundform 

des griechischen Kreuzes und im Aufbau die symbolischen fUnf Kuppel

thUrme. Der Winterpalast zu St. Petersburg, eins der bedeutendsten Pro

tangebaude, ist der Hauptsache nach 1154 unter Elisabeth nach den Zeich

nungen des Ra strelli erbaut, spater noch durch Guarenghi erweitert und im 

Innern nach dem Feuer von 1813 neu ausgebaut. Die Dimensionen des Baues 

sind bedeutender als die des Louvre, die Hauptfa<;ade gegen den Fluss hat 

131 Fuss englisch Lange und die Tiefe betragt 584 Fuss. 1m Innern befindet 

sich ein grosser Hof. Die Fa<;aden des Rastrelli sind sehr schlecht im 

Roccocostile detaillirt. Die beiden oberen Stockwerke haben eine durch

gehende korinthische Ordnung, sehr weitlaufig gestellt und mit gebrochenem 

Architrav Uber jedem Fenster. Das Hauptgesims beschreibt auch zuweilen 

eine Kurve. Zwischen zwei Pilastern in den FIUgein sind jedesmal drei 

Fenster angeordnet. Czarsko'ie-Selo, das Kirchdorf des Czaren, erhielt 

erst unter Elisabeth das gegenwartige Schloss, welches von Katharina II. ver

schonert wurde. Die Ornamentirung ist reich, besonders prachtvoll im Innern, 

ungefahr im Zopfstile Friedrich Wilhelm's I. von Preussen. BerUhmt durch 

kostbare Ausstattung sind: der Salon mit Lapis-Lazuli, ein Kabinet mit Por
phirsaulen, zwei Salons mit weissem Glase, ein Raum mit chinesischen 

Malereien und ein anderer mit den in Rom ausgefUhrten Arabeskenmalereien. 

Unter Katharina II. halt dann der klassizirende Zopfstil auch in Russland 

seinen Einzug und wird durch italienische Architekten ausgelibt. 
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Der klassizirende Zopfstil, von 1740-1787, bis zum Beginn der 

Neuklassik durch die David'sche Schule. 

In dcn drcissiger lahren des I8.1ahrhunderts nimmt die bildende Kunst 

eine Wendung zur klassischen Regelmassigkeit, unter dem speziellen Einflusse, 

der auf Erforschung der griechischen Kunst gerichteten archaologischen 

Forschungen und Entdeckungen. Noch herrscht die Renaissance fort, aber 

der Vorzug, den man nun der griechischen Kunstweise vor der romischen 

einraumt, zwar ohne die erstere recht zu kennen, macht einen bedeutsamen 

Abschnitt in der Kunstgeschichte. Diese neue Bewegung tragt wieder einen 

allgemein europaischen Charakter und beginnt fast gleichzeitig in allen Kultur

land ern, nur hier und da mehr begtinstigt, durch eine schon vorher eingetre

tene Rtickkehr zum Einfachen, die bereits in der vorhergehenden Epoche als 

Zopfstil erster Stufe bezeichnet wurde. Die allgemein freiheitliche Richtung der 

Geister um die Mitte des 18. lahrhunderts, der Kampf gegen konventionelle 
Unnatur, gegen nationale Bornirtheit und Barbarei, Aberglauben und Phan

tastik bereitete der neuen Kunstrichtung den fruchtbarsten Boden; denn grade 

dus Gegentheil von allen diesen modernen Gebrechen vvollte man in der 

griechischen Antike find en. Hieraus crfolgte die sich allmahlich festsetzcnde 

Ucberzeugung von der unfehlbaren Ueberlegenheit des Griechenthums tiber 

das Romerthum. In der allgemeinen, wie in der Kunstlitteratur, begunn 

eigentlich schon j etzt die hellenistische Renaissance, die in der austibenden 

bildenden Kunst erst nahezu ein halbes lahrhundert spater zur Geltung kom

men soUte. Vorlaufig sprach man viel yom Griechenthum, ohne dasselbe zu 

kcnnen; die wahre Kenntniss der bisher fast vergessenen griechischen Monu

mente fand nur langsam Verbreitung. Aber man hungerte nach dem Neuen 

und jedes bekannt werdende Bruchsttick antiker Kunst wurde sofort verar

beitet, allerdings spielend, etwa wie man es etwas frtiher mit den chinesischen 

Motiven getrieben hatte. 

Griechische Bildwerke fanden sich zwar in grosser Zahl in den italieni

schen Museen, aber ein unterscheidender Begriff der griechischen Stilfolge liess 



VII. Abschnitt. Klassizirender Zopfstil. Allgemeines. 

sich an diesen aus dem Zusammenhange gerissenen Bruchstlicken alleiil nur 

schwer entwickeln; hierzu bedurfte es der GesammtUbersicht der griechischen 

Monumente, also vornehmlich der Bauwerke, und diese waren ganz in Ver

gessenheit gerathen, befanden sich obenein in einem Zustande ruinenhaften Ver

falles. FUr die atheniensischen Monumente, welche durch lahrhunderte sehr 

gut den ZersWrungen der Zeit widerstanden hatten, wurde erst die tUrkische 

Herrschaft in Griechenland ein UnglUck. Der Theseustempel wurde 1660 in 

eine Moschee verwandelt und obgleich diese Anordnung von Konstantinopel 

aus widerrufen wurde, so war doch schon durch Verstlimmelung der alten 

Anlage mannigfacher Schaden angerichtet. Die Akropolis wurde als Festung 

bcnutzt, elendc HUtten an die alten Tempel geklebt und cin Minaret auf das 

Dach des Parthenons gesetzt. Wabrend der Bclagerung durch die Venetianer 

1656 wurdc der Tempel der Nike apteros, in dem die TUrken ein Pulvermaga

zin angelegt hatten, durch eine Explosion in die Luft gesprengt, gleichzeitig 

wurde ein Theil der Propylaen, mit der Wohnung des Aga Jussuff im grossen 

Vestibule, vernichtet. 1m Jahre 1674 besuchte der Italiener Cornelio Magni 

das verschollene Athen und in demselben Jahre kam der franzosische Ge

sandte, in Begleitung des MaIers Jaques Carrey, eines SchUlers von Lebrun, 

dorthin und Carrey brachte zwei Monate beim Kopiren der Skulpturen des 

Parthenon zu. - Die von diesem Kunstler angefertigten Zeichnungen sind 

heute noch wichtig, weil sie die berUhmten Giebelgruppen in einem Zustande 

der Erhaltung zeigen, der spater nicht mchr vorhanden war. - Bald darauf 

erschien in Paris der Bericht von ciner vorgeblichen Reise nach Athen, 

veroffentlicht von Guillet de Saint Georges. 1m Jahre 1676 kamen der Franzose 

Spon und der Englander Wheeler in Athen an, nachdem sie einen Theil Grie

chenlands und Kleinasiens bereist hatten. Spon erklarte in seiner 1677 zu Lyon 
und Amsterdam erscheinenden Rcisebeschreibung die Giebe1skulpturen des 

Parthenon ais einW erk aus der romischen Epoche. Eine neue Belagerung 

dcr Akropolis durch die Venezianer unter Morosini und Konigsmark 1687 

gab wieder Gelegenheit zu neuen VerwUstungen. Diesmal explodirte wahrend 

des Bombardements, das im Parthenon selbst angelegte Pulvermagazin. Nach 

der hierauf erfolgten Kapitulation der TUrken, zogen die Venezianer in die 

Akropolis ein, setzten die ZersWrung fort und verliessen nach etwa 6 Monaten 

Athen urn niemals wiederzukehren. Einige Fragmente des Parthenon wurden 

mitgenommen und bis nach Kopenhagen zerstreut, aber direkte V orbilder fUr 

das moderne Kunstschaffen waren damit nicht gewonnen. Eine grossere 

Ausbeute fUr diesen Zweck gaben zunachst die auf Erforschung der etruski

schen AlterthUmer gerichteten Bemuhungen in Italien. Den Anstoss gab das 

von einem Schotten Thomas Dempsier.(155g-1625), Professor der Pandekten 
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in Pisa, verfasste Werk «De Etruria Regali;» dasselbe wurde aber erst mehr 

als ei.n Jahrhundert spater durch den Englander Thomas Coke in Florenz 

1723-1726 herausgegeben. Nun wurde zu Cortona 1726 eine Akademie eigens 

zur Erforschung der etruskischen Antiquitaten gegrUndet und sorgte durch 

fortlaufende Publikationen fUr das Bekanntwerden derselben. Den wichtigsten 

Anlass fUr das Bekanntwerden griechischer Formen gab die, urn die Mitte 

des 18. Jahrhunderts erfolgende Wiederauffindung und Ausgrabung Pompejis. 

Schon 1592 fUhrte Domenico Fontana einen unterirdischen Kanal durch diese 

Stadt und stiess auf Inschriften, aber der Fund blieb unbeachtet und wurde 

vergessen. Erst 1748 leitete ein neuer Zufall auf die Wiederauffindung Pom

pejis, und noch in demselben Jahre, unter der Herrschaft Karl's von Bourbon, 

wurde die Ausgrabung des Amphitheaters begonnen. Noch frUher, bereits 

171 I, hatte man in einer Cisterne zu Portici die ersten aus Herculanum stam

menden Funde gemacht und 1743 wurden daraufhin regelmlissige Ausgra

bungen unternommen, die aber hier wegen des schwierigen bergmannischen 

Betriebes nicht so augenscheinliche Resultate liefern konnten, als in dem leichter 

verschUtteten Pompeji. 

Mehr als je wird jetzt die Kunstrichtung der Zeit durch die absichtlichen 

oder zufalligen archaologischen Funde bestimmt. Aller Augen in Europa 

waren auf Italien und seine antiquarischen Schlitze gerichtet und die in den 

nord lichen Landern Europas entbrennende Begierde etwas hiervon zu be

sitzen, mindestens stets frische Kunde davon zu erhalten, rief eine eigene 

Menschenklasse. die Kunstabenteurer hervor, weIche den Kunstverkehr und 
Handel zwischen Italien und den Ubrigen Uindern vermittelten und sich dabei 

gewisse Vortheile zu verschaflen wussten. Einer der bekanntesten dieser 

Manner, der Baron Philipp von Stosch aus KUstrin (1691-1751), von 1720 bis 

173 I in Rom als politischer Agent Englands ansassig, wusste sich sogar zum 

Mittelpunkte des romischen Kunstlebens zu machen. Von Rom vertrieben, 

wandte er sich nach Florenz, blieb immer mit dem reichen Greffier Franz 

Fagel im Haag, mit dem Minister Graf Flemming in Dresden und dem 

Kardinal Polignac in genauer Verbindung und brachte eine bcdeutende 

Sammlung von Antiquitaten, besonders von gcschnittencn Steincl1 zusammen. 

Die Stoschische Gemmensammlung, von Winckclmann katalogisirt und 1765 

von Konig Friedrich II. von Preussen angekauft, bildet den Grundstock der 

Berliner Sammlung. Eine noch abenteuerlichere Existenz, Pierre Fran~ois 

Hugues (1719 - 1805), war bereits 1750 in Berlin, das schon damals seinen 

bekannten kriminalistischen Ruf in der Entlarvung zweifelhafter PersonIich

keiten begrUndet zu haben scheint, gefangen gesetzt, tauchte dann in Rom 

unter dem Namen du Han odeI' Comte de Grafenegg, spater als d'Hancarville 
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wieder auf. Derselbe fand 1763 in Ritter Hamilton, dem englischen Gesandten 

in Neapel, einen BeschUtzer und gab die Anregung zu dem grossen Vas en

werke, welches zurn ersten Male einen Schatz griechischer Zeichnungen zur 

Kenntniss grosserer Kreise brachte. Die Engltinder Eduard Worthley und 

John Wilkes, auch der Italiener Casanova, gehoren auf eine oder andere 

Weise in densclben Kreis. Indess war auch kein Mangel an echten Kunst

gclehrten, besonders nicht in Italien selbst. Die Anftinge der wirklichen 

Kunstgeschichte fallen in diese Zeit. Italien genoss als Kunstland immer noch 

einen unendlichen Vorzug, durch die hier im Angesicht der aIten Monu~1el1te 

lebendig bleibende Tradition der Antike. Die romischen Kunstgelehrten der 

Zeit: die Giacomelli, Passionei, Col1tucci, Baldani, Bianchi und andere ge

horten dem geistlichen Stande an und waren ganz im Gegensatz zu den 

nordischen Kunstabenteurern selbstlos genug um die Wissenschaft rein als 

eine Art von PrivatvergnUgen zu betreiben. Diese unterrichteten Mtinner 

schrieben sogar lieber unter fremden Namen, als dass sie eigenen Ruhm ge·· 

sucht hUtten. In Neapel lebten: Galiani, der berlihmte Uebersetzer des Vitruv, 

Mazocchi der grosse Kenner der griechischen Litteratur und die als Antiquare 

berUhmten Mtinner, Abate Martorelli und Pasquale Circani. In Florenz fasste 

eine Gesellschaft edler Mtinner den Plan das Museum Florentinum heraus

zugeben. Franz Maria Gaburri hatte die erste Idee, Bonarotti war anfangs 

der Leiter des Unternehmens, dann Gori. Sebastian Bianchi, ebenfalls an 

dem Werke betheiligt, war der Kustode der medizeischen Gallerie. In Verona 

lebte der Marchese Scipio Mattei ebenfalls als ein berUhmter AlterthUmler. 

Schliesslich trug der grosse Architekturstecher Giambetta Piranesi in Rom 

([720 - 1778) durch seine prachtvollen malerischen Darstellungen der Ruinen 

Roms mlichtig dazu bei, die Fremden zum Anschauen und Studium der 

ewigen Stadt anzulocken. 

In Frankreich richtet der Jesuit Laugier in se1l1em Essay sur l'architec

ture (1752) einen beftigen Angriff gegen den Barockstil. Er will die Formen 

aller Bauglieder aus der Konstruktion ableiten. Vor dieser sehr simplen 

Logik erscheinen dann allerdings die Barockformen, welche einen rein kUnst

lerischen, auf Stimmung und malerische Wirkung ausgebendem Prinzipe ihr 

Dasein verdanken, als eine ganz nichtige Lligenarcbitektur. Bei Laugier 

bleiben nur die drei hellenischen Ordnungen in Geltung, welche nach des Ver

fassers Meinung zum Ausdrucke der klihnsten modernen Bauideen hinreichen, 

von den en die Alten sich nichts haben trtiumen lassen. Gmf Caylus (1692 

bis 1765), echter Kunstkenner und selbst Dilettant als Kunststecher, besuchte 

Griechenland und die Levante, war 1717 in Rom und nach seiner Ruckkehr 

seit 1731 Mitglied der Akademie der KUnste in Paris. Er wirkte mit Eifer fUr 
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das Studium der Antike und erzahlte in seinem Recueil d'antiquites (1752 

bis 1767) zum ersten Male mit Genauigkeit die Geschichte der griechischen 

Plastik. 

In Deutschland machten sich gleichzeitig ahnliche auf die Antike ge

richteten Bestrebungen geltend. Philipp Daniel Lippert (1702 - 1785) betrieb 

die Verbreitung seiner Gemmenabgiisse als seine Lebensaufgabe und trug 

hiermit viel dazu bei den griechischen Stil allgemeiner bekannt zu machen. 

Johann Friedrich Christ (1701-1756), Professor in Leipzig und Kunstdilettant, 

witkte lehrend und schreibend in demselben Sinne. Der merkwiirdigste dieser 

Manner ist aber Johann Joachim Winckelmann aus Stendal (1717 - 1768). 

Durch seinen ausseren Lebensgang gehort Winckelmann gewissermassen zu 

den Kunstabenteurern, indem er ohne festes liel seine Existenz auf die Kunst

interessen grlindete, aber er hatte r den Vortheil einer grlindlichen gelehrten 

Bildung voraus und befasste sich niemals mit dem Kunsthandel. Seit 1755 

in Rom, betreibt er zunachst in Gemeinschaft mit dem Maler Rafael Mengs 

die Verhimmelung der Griechen als eigenstes Geschaft, indem er noch ent

schiedener als seine leitgenossen die griechische Antike als Gegensatz zu 

aHem Modernen hinsteHt. Winckelmann ist mehr Philosoph mit nordischer 

Farbung und Vorliebe flir das Systematische als ein eigentlicher Kunstkenner, 

der sich in die Breite der Erscheinungswelt verliert. Ais Archaologe bewegt 

er sich fast ausschliesslich auf dem Gebiete der Skulptur, wahrend ihm 

die Einsicht fUr Malerisches und Architektonisches verschlossen bleibt. 

Das erste Buch, das Winckelmann von Rom aus in Deutschland drucken 
liess, «Anmerkungen liber die Baukunst der Alten, Dresden 1761», ist durch

aus missverstandlich abgefasst und konnte nur zur Verbreitung des odesten 

lopfs beitragen. Die Abneigung gegenden Barockstil verleitet ihn hier die 

Schonheit, ahnlich wie der Franzose Laugier, in der Verbannung des Orna

ments zu sehen und sein Hass gegen Michelangelo, den Schopfer des Barock

stils, dient ihm gewissermassen als Folie flir die gepriesene Einfachheit des 

Griechenthums, wie sic seiner vorgefassten Meinung entspricht, welche an 

den Griechen nur die cine Seite sehen will. Das Hauptwerk Winckelmann's, 

die Geschichte der Kunst des Alterthums, 1763 erschienen, giebt dagegen den 

Hauptgedanken eines stetigen Zusammenhanges der Kunstentwickelung: «Eine 

Nation empfangt die Kunst von der anderen, drlickt aber so fort und wachs end 

der libernommenen den Stempel der Eigenheit auf, treibt sic weiter und giebt 

sie an eine dritte. Der Nationalgeschmack wechselt und der Geschmack eines 

Volkes unterscheidet sich von dem eines anderen». Besonders der letzte Satz 

lasst gar nicht ahnen, dass hiermit der kosmopolitische Begrifl einer «absoluten 

Kunst» zur Herrschaft gelangen und einer spateren neuen Kunstepoche den 
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unterscheidenden Charakter aufdrUcken soUte. Die schOns ten SteUen des 

Werkes sind die mit dichterischer Begeisterung abgefassten Beschreibungen 

der antiken Statuen, an denen Winckelmann seinen neuen Begriff Uber den 

hohen Stil der Griechen entwickelt. 

Die wirksamsten Bestrebungen, die Ganzheit der griechischen Monu

mente nach guten Aufnahmen darzusteUen und damit fUr die allgemeine 

Kenntniss wieder zu erobern, gehen von England aus. Die Gebaude der 

Akropolis von Athen waren so ziemlich noch in dem Zustande, wie sie die 

Belagerung der Venezianer gelassen hatte, als 1751 James Stuart, der englische 

Kunstgelehrte, eine Reise nach Athen unternahm und als der Erste plan

massig darauf ausging, die griechischen Denkmalergruppen in ihrem ursprUng

lichen Zusammenhange zu erforschen. Stuart und sein Begleiter der Architekt 
Revett hatten sich vorher einige Jahre in Rom aufp;ehalten, gingen erst nach 

Pola und Dalmatien, dann nach Athen, wo sie vier Jahre verweilten. Die 

griechischen Ruinen, welche sie auf ihrer Reise durch Griechenland, den 

Archipel und Kleinasien sahen, gaben ihnen ein ziemlich deutliches Bild der 

Geschichte der Baukunst von Perikles bis auf Diocletian. Nach Rom zuruck

gekehrt, fanden Stuart und Revett um 1762 hier die Bequemlichkeit ihre Zeich

nungen von Strange und Bezaire stech en zu lassen und bald darauf erschien 

das epochemachende Werk: «The antiquities of Athens von James Stuart 

und Revett». 1m Jahre 1734 hatte sich in England der Verein der Dilettanti 

gebildet, d. h. eine Gesellschaft vornehmer Manner, die Italien bereist hatten, 

anfangs nur zu freundschaftlichem Verkehr vereinigt. Von 1764-1766 richtete 

dieser vielvermogende Verein sein Augenmerk auf die Erforschung der joni

schen AlterthUmer. Der Kunstgelehrte Dr. Richard Chandler, der Architekt 

Revett und der Maler Pars wurden auf Kosten der Gesellschaft nach Klein
asien geschickt, spater nach Griechenland, und 1776 erschien die Frucht dieser 

Arbeiten: «Travels in Greece and in Asia-Minor etc.» Ais Revett 1764 die 
Fa<;ade der Propylaen der Atheniensischen Akropolis zeichnete, waren die 
Giebel und die Kapitale der jonischen Saulen bereits verloren gegangen. 
Spater kam immer mehr abhanden, denn der Geschmack, der sich im Ubrigen 
Europa fUr die antiken Skulpturen entwickelte, wurde nun eine neue Ursache 

zu Zersttirungen an den antiken Monumenten. So brachte der Graf von 
Choiseul-Gouffier, franzosischer Gesandter in Kopenhagen, ein StUck des 
Frieses vom Parthenon nach Frankreich, das aber bereits heruntergefallen war. 

Die Englander Dawkins, Bouvery und Wood entdeckten 1751 die 

romische WUstenstadt Palmyra und veroffentlichten 1753 und 1757 ihre Auf

nahme. Adam und Clerisseau gaben ein Werk Uber den Palast Diocletian's 

zu Spalato hera us. Clerissealol. hatte die romischen Thermen, die Hadrians-
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villa, die Ruinen Bajaes, Veronas und Polas, spater die Stidfrankreichs, sorg

faltiger gem essen als aIle seine Vorganger, selbst als Desjodetz. Pastum wurde 

1750 durch englische Touristen auf der Jagd entdeckt und erst 1780 erschicn 

die erste betreffende Publikation durch den Franzosen De la Gardette. Die 

sicilianischen Denkmale wurden erst in den letzten Jahren des Jahrhunderts 

in den Kreis der Betrachtung gezogen. 

Man darf nun wohl fragen: Was war die Wirkung dieser zahlreiehen 

Entdeckungen, Forsehungen und kunsthistorischen Arbeiten auf dcm Gebiete 

der antiken Kunst uncl besonders auf dem neu erschlossenen Felde des Alt

griecbischen? - Die AtHWort wird immer lauten mlissen: In der F olge nach 

Verlauf einiger Jabrzehnte, war die Wirkung eine im hochsten Sinne be

deutende, die Ursache einer totalen Revolution auf clem Gebiete cler Kunst, welche 

nun die nationalen EigenthUmliehkeiten aufgebend, dem allgemeinen Ideale 

einer hellenischen Renaissance zusteuerte; aber fUr den Moment aussertc sich 

der Einfluss cler neuen Idcen mehr negativ durch das Verdrangcn der altcn 

Renaissance in der Baukunst, durch fast ganzliche Vernichtung der Malerei 

und durch Modethorheiten in del' Dekoration und dem Kunstgewerbe, welche 

das Neue in oberflachlicher und sclbst lacherlicher W cise ausbeuteten. Selbst 

die Skulptur, auf die man es hauptsachlich abgesehen hatte, konnte aus dcm 

Gebotenen zunachst keincn grossen Gewinn ziehen; zwar wurden die schlimm

sten Ausschreitungen des Naturalismus beseitigt, aber eine mitunter leerc 

Eleganz trat an die Stelle der technischcn Triumphe und ersetzte nicht die 

mangelnde wahre Originalitat. 
In der italienischen Architektur erhalt sich noch tiber die Mitte des 

18. Jahrhunderts hinaus ein dureh die RUekwirkung del' franzosischen Klassik 

vernlichterter Barockstil. Man hatte zum Beispiel glauben soIlen, dass der 

Kardinal Albani, del' Freund und Beschlitzer Winckelmann's, seine berUhmte 

Villa in Rom, die unter den Augcn und mit BeihUlfe des Letzteren entstand, 

im Geschmacke der herkulanischen oder pompejanischen Muster erbaut h~itte, 

aber dies war durchaus nicht der Fall. AIlerdings nannte man damals den 

Stil der Villa «altromischen Geschmacb und den Kardinal «den Hadrian» 

des 18. Jehrhunderts, aber in Wirklichkeit war es noch das alte Barock, das 

hier zur Anwendung kam. In Neapel war es nicht anders, wie das Schloss 

von Caserta bcweist, durch Vanvitelli in trockenstcr N achahmung J uvara's 

errichtet. Erst spateI' kam der Zopfstil it la greque durch Piranesi und andere, 

ebenfalls nach franzosischem Muster, in Uebung, abel' die altitalienischc 

Tradition der echt monumentalen Renaissance brach immer wieder durch 

und es entstanden immer noch Bauten, die sich den alteren, aus dem Anfange 

der Spatrenaissance, wlirdig und ohne sonderliche Abweichung anreihen 
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lassen. Ferdinanda Fuga, Alessandro Galilei und Simonetti gehoren noch in 

die Reihe der grossen italienischen Architekten. In der Skulptur fehlt dagegen 

eine neue Auffassung und namhaftes Talent. Die italiel1ische Malerei dieser 

Zeit vertritt der Deutsche Rafael Mengs, der Freund \Vinckelmann's. Sein 

Stil ist ein neuer von Correggio und Rafael abstrahirter Eklektizismus. Sein 

Deckenbild in der Villa Albani, «der Parnass», ist zum ersten Male wieder 

ohne Untensicht gemalt, verrath aber in der Komposition und den einzelnen 

Figuren die archaologischen Studien. 

Innere politische Ereignisse konnten der italienischen Kunst dieser Zeit 

keinen Anstoss geben; die etwaigen Bewegungen kamen von Aussen. Das 

wichtigste kirchenpolitische Ereigniss war die durch Papst Clemens XIV. 

Ganganelli, im Jahre 1773 erfolgende Aufhebung des lcsuitenordcns, und da 

der Orden in seinen Bauten ein Haupttrager des Barockstils gewesen war, so 

hatte dies Ereigniss auch eine gevvisse kunstgeschichtliche Bedeutung. - Die 

italienische Litteratur folgte immer noch der franzosischen. Scipio Maffei 

(t 1755) schrieb in diesem Sinne seine Tragodie Merope. Auch die Novellen

dichtung folgte dem frivolen franzosischen Tone. 1m Lustspiel arbeitete 

Goldoni (1707-1793), nach dem Vorbilde Moliere's, wahrend Gozzi (1718 bis 

1802) auf die altitalienische Commedia dell' arte zurlickgriff. 

Wenn der praktische Einftuss der neuen Entdeckungen auf dem Gebiete 

der bildenden Kunst am Orte selbst, in Italien, momentan so gering war, so 

darf man sich nicht wundern, wenn von einer sofortigen Wirkung weiter ab 

noch weniger zu spliren gewesen ist. In Frankreich wurde zwar das Genrc 

Rocaille, kurz nach der Mitte des 18. lahrhunderts bei den offentlichen Bauten 

verdrangt und der bald danach t~l11ende Zeitpunkt des Todes der Marquise 

von Pompadour (1764) bezeichnet so ziemlich das Ende dieser Stilrichtung, 
auch in den anderen Kunstzweigen. Die Verofientlichung der Pitture di Er

colano, um 1765, hatte in Frankreich elektrisirend gewirkt und zwar zunachst 

auf das Kunsthandwerk. Man ergab sich dem Geschmack fUr dic Antike mit 

einer so1chen Leidenschaft, dass man vier Jahre spater bereits die aussersten 

Grenzen liberschritten hatte; Bronzen, Schnitzereicn, Gemalde, Tabaksdosen, 

Facher, Ohrringe, Mabel, aUes ward it la greque. Uebrigens nahm man es 

auf diesem Gebiete nicht so ernsthaft, man war vom Bisherigen libersattigt 

und wollte zur Abwechselung einmal wieder grade Linien haben. 

Indess bereitete sich in Frankreich die politische und sociale Revolution 

vor. Die Regierung hatte sich durch die Resultate des siebenjahrigen Krieges 

mit Schande bedeckt und das Land ging finanziell dem Bankerott entgegen. 

Dic Sitten waren verdorben und auch in der Litteratur gab es einen Stil 

Pompadour, der sobald nicht weich en wollte. Die bodenlos unsittlichen Ro-
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mane Cn!billion's des Jilngern (1707-1772), des Marquis de Sade (t 1814) 

und anderer gehoren dahin. Zugleieh folgte den nur negirenden Vorarbeitern 

der Revolution, wie Voltaire und den Eneyclopedisten, Diderot (1712-1784) 

uud d'Alembert (1712-1784), der positive Revolutionar Jean Jaques Rousseau 

(1712-1778) mit seinem «Contrat socia!», dem Muster-System des abstrakten 

Radikalismus filr die spateren Sehreckensmanner der Revolution. Damit 

mischte sich eine gewisse Ueberschwanglichkeit im Humanismus; die Regie

rung Louis XVI. war die der W ohlthatigkeit und die Philosophen erfanden 

jetzt erst die Bezeichnung «Philantropie». In der praktischen Justizpflege 

wurden allerdings noch die Folterinstrumente und die komplizirt grausamsten 

Todesstrafen in Anwendung gebracht, und diese Umstande sind allerdings 

geeignet, jede Uebeftreibung der humanistisehen Bestrebungen zu reehtfertigen. 

Unter den bildenden Kilnsten war es zuerst die Architektur, weIche in 

Frankreich eine Rilckkehr zum Einfaehen versuehte und in dieser Art sehr 

Bemerkenswerthes hervorbrachte. Servandoni mit seiner Fa~ade fUr St. Sulpice 

in Paris und Gabriel mit seinen Gebauden an del' Place de la Concorde, der 

erstere bereits 1732, der andere kurz vor der Mitte des Jahrhunderts, suchten 

den Klassizismus Perrault's wieder zu beleben: aber der Architekt Soufflot, 

der die neuklassische Bewegung in Rom mit erlebt hatte, brachte in seiner 

Kirche St. Genevieve zu Paris, dem spateren Pantheon, bereits ein Bauwerk 

zu Stande, welches als erstes bedeutendes Beispiel eines der Antike mit Ent

schiedenheit zugewendeten Geschmacks gelten kann. Die Skulptur hatte am 

wenigsten Vortheil von der neuen Riehtung. Die Wiedergabe des echt histo

rischen Portratcharakters gelang schon lange nicht mehr und konnte auch von 

der nebelhaften Hichtung auf die Antike nichts wiedergewinnen. Handelte 

es sich urn ideale Aufgaben, so griff man immer wieder zu den alten bernini

sehen Mitteln, den Ubertriebenen in affektvolle Handlung Ubergehenden Alle

gorien. Erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts gab die beginnende Neu
klassik, in der Schule David's, der Skulptur eine neue, wenn auch nicht 

glUckIiche Richtung in der archaologisch aufgefassten, unfreien Nachahmung 

der griechischen und romischen Antike. Mit del' franzosischen Monumental

malerei ging es zu Ende; der charakteristische Ausdruck der Zeit war die 

Genremalerei eines Greuze, die sich mit den RUhrstoffen des bUrgerlichen 

Lebens befasste. Es ist etwas von der philosophischen Auffassung Diderot's 

in diesen Bildern. 

In Deutschland ergiebt sich in dieser Zeit keinc neue Hichtung; der 

bereits herrschende Zopfstil wird durch den Zusatz von et\vas Antike nicht 

vici schmackhafter. Indess ware es faisch sich vorzustellen, dass jetzt nichts 

von Bedeutung geschahe, dazu war noch zu viel gute Henaissance-Tradition 
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vorhanden. In Berlin wurden noch in der Spatzeit Friedrich's des Grossen 

Bauwerke von grossartig dekorativem Charakter geschaffen, wie die Gens

darmenthUrme Gontard's, leider in einer kaum monumental zu nennenden 

Technik, aber in Absicht auf Wirkung von denneueren Bauten unUbertroffen. 

In Stilfragen herrscht allerdings ein wilder Eklektizismus; das alte Barock, 

das Roccoco und der klassizirende Zopfstil gehengleichzeitig nebeneinander, 

mitunter sogar an demselben Bauvverke. Auf das Bauen der zeitgenossischen 

Kunstler Ubten Winckelmann's Lehren Uberhaupt keinen vortheilhaften Ein

tluss; denn man war durch diese zu dem Grundsatz gekommen, dass das 

Schone vornehmlich in den Proportionen bestehe und dass ein Gebaude 

durch sie allein seine Wirkung Ube, ohne Zuthun der Zierrathen, zu denen 

man auch Skulptur und Malerei rechnete. Man bedachte nicht, was bei ahn

lichen Grundsatzen aus der griechischen Monumentalkunst geworden ware. 

Ganz auflallig ist die Impotenz, in welche sich Malerei und Skulptur durch 

die neuen Ansichten versetzt sehen. Die der Zeit nach ersten Produktionen 

der Winckelmann'schen Schule zeigen nichts als ein schattenhaftes Gemisch 

von Reminiscenzen einer hinschwindenden Vergangenheit, weil die KUnstler, 

wenn sie batten natUrlich sein wollen, fUrchten mussten, doch wieder in das 

alte verfehmte Barock zu verfallen. Oeser, der Freund Winckelmann's in 

Leipzig, ist in der Malerei ein Beispiel dieser Ubergeistreichen, aber in ihren 

Leistungen ungenUgenden nebulistischen Richtung. Was sollte man auch mit 

den dichterischen Vorstellungen des naiven Griechenthums anfangen, ,venn 

man sich der kunstlerischen Mittel beraubte, derartiges darzustellen? Mit dem 

Aufhoren des Geschmackes an der Monumentalmalerei ging selbst die Technik 

derselben verloren, denn wahrend noch in den sechsziger Jahren des Jahr

hunderts die letzten vortrefflichen Fresken entstehen, ist etwa 60 Jahre spater 
fUr Overbeck und Cornelius die Freskomalerei eine Sache, die erst wieder 

entdeckt werden muss. Geistreiche Radirungen, wie die von Chodowiecki, 
sind die bedeutendsten malerischen Leistungen der klassizirenden Zopfzeit. 

In der deutschen Litteratur bereitet sich eine neue bedeutende Entwicke

lung vor, die aber erst fUr die folgende Periode der Neuklassik ihre FrUchte 

bringt. Wieland (1733-1813) ist in seiner erst en Zeit als Dichter noch der 

bezeichnende Ausdruck der Zopfzeit. Er erscheint anfangs von Voltaire und 

Cn!billion inspirirt, aber seine Uebersetzung Shakespeare's weist auf andere 

Bahnell hin, und sein Oberon gehort bercits einer neu beginnenden Richtung 

an. Klopstock (1724- 1 803) will ganz deutsch sein, muss aber dennoch dcm 

elegisch-empfindsamcn Tone der Zeit huldigcn, der dann bei Jean Paul 

Richter (1763-1825) am starksten, als ein Nachhall der Zopfzeit hervorbricht. 

Der bedcutendste deutsche Dichter dieser Periode, Lessing (1729-1781), ist 
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zugleich der Zeit nach als def erste Dichter der neuklassischen Periode an

zusehen. Seine Wirksamkeit fUr die nationale Wiedergeburt, in der Litteratur 

und auch in del' bildenden Kunst, ist vielleicht sogar fUr die letztere hoher 

anzuschlagen, als die Winckelmann's. Lessing's «Laokon» wurde zu einem 

Grenzstein fUr die pseudoklassischen Bestrebungen der Nachahmer der Fran

zosen und begrUndete eine neue asthetische Kritik. Seine Dramen sind 

durchaus MusterstUcke fUr eine kUnftige nationale Dichtung. Kant, dcr grosse 

Philosoph (1724-1804), brachte einc radikale Umgestaltung aller wissen

schaftlichen Disziplinen hervor. Die Jugendjahre Goethe's und Herder's fallen 

ebenfalls noch in die Zopfzeit, aber ihre erst en dichterischen Thaten sind 

sofort ein Protest gegen den damals herrschenden Geist. 

Von den praktisch erfoIgreichen BemUhungen der Englander urn die 

Erforschung der griechischen Baudenkmaler war schon die Rede. In der 

Architektur wurde den englichen Kunstlern der Uebergang zum klassizirenden 

Zopfstile verhaltnissmassig leicht, denn abgesehen von der jetzt erst erworbenen 

reineren Bildung des Details, zeigte die noeh immer in Wirksamkeit bleibende 

Fortsetzung der palladian is chen Schule des Inigo Jones eine ahnliche Richtung. 

Das Schloss Sommersethouse, eines der bedeutendsten Bauwerke aus der 

Regierungszeit Georgs III., von Chambers errichtet, tragt noch diesen Charakter. 

Die Architekten GebrUder Adam folgten in dieser Bahn, mit einem Anschein 

von Originalitat, wie sich in der Hauptanordnung des von demselben erbauten 

Schlosses Keddlestonhall kundgiebt. Uebrigens bleibt, fUr das englische Land

schloss dieser Zeit, der durch mehrere Geschosse gehende Saulenportikus auf 
rustizirtem Unterbau die typische Form. Zuerst in Europa, kommt in Eng

land bereits in den funfziger Jahren des 18. Jahrhunderts die Neugothik wieder 

auf, ganz verschieden von der gothischen Renaissance Wren's und seiner 
Schule. Diesmal heftete sich die Nachahmung- an das gothische Detail ohne 

Rucksicht auf die ursprUngliche Bestimmung desselben. Zu dieser romanti

schen Regung hatte ein Dichter, Horace Walpole (1716-1797), nicht bIos die 

litterarische Anregung gegeben durch seinen Roman «The castle of Otranto», 

sondern auch das praktische Beispiel durch den Bau seiner Cottage zu 

Strawbury-HiIl. Die allgemeine Empfindsamkeit der Periode fand in Lawrence 

Sterne (1713-1768) und in Oliver Goldsmith (1728-1774) ihre litterarischen 

Vertreter, dabei bleibt der erstere nicht ohne einen Anflug der franzosischen 

Frivolitat. 

Der franzosische klassizirende Zopfstil, das Genre Louis XVI., fand in 

den cnglischcn Bauwcrkcn gar kcincn Eingang, dagcgcn drang dasselbc in 

das Dekorations-, Gerathe- und Mobclwesen ein, allerdings mit derselben Be

schrankung wie dies anch schon mit dem Roccoco in England der Fall ge-



VII. Abschnitt. Klassizirender Zopfstil. Italien. 

wesen war. Endlich bildet sich in dieser Zeit durch 10sua Reynolds eine 

eigenthUmliche englische Malerschule, wenn auch eklektisch danach streb end 

die VorzUge der grossen ltaliener mit denen der Niederlunder zu vereinigen, 

so doch mindestens in den Stollen national, wie die Bilder fUr die Shakespeare

gal erie beweisen. 

In den Niederlanden hatte sich schon frUh der neuklassische Zopfstil 

ausgebildet, denn man hielt sich eng an die Franzosen. Der belgische 

Architekt Dewez baute seine zahlreichen Kirchen im Sinne von Soufflot. In 

der hollundischen Litteratur beginnt am Ende des lahrhunderts der Deutschen

hass sich zu uussern, mit Willem Bilderdijk (1756 - 1831), einem fruchtbaren, 

aber holllindisch-philisterhaften Dichter nach Boileau'scher Regel. - In der 

spanischen Litteratur macht sich seit der Mitte des lahrhunderts eine 

Opposition gegen das franzosische Wesen geltend, aber die bildende Kunst 

tritt nirgends aus der Ublichen Zopfschablone hera us. - Der danische Dichter 

Ewald (1743-1781) wandelt wieder auf nationalen Bahnen, indess beginnt in 

Schweden der pseudoklassische Gallicismus erst recht, als derselbe in Deutsch

land und England bereits·beseitigt war. Erst der Dichter Bellmann (1741 bis 

1795) schHigt wieder einen anderen volksmussigen Ton an. - Auch in Russ

land dauert der franzosische Einfiuss noch lange fort. Die Isaakskirche in 

Petersburg wird nach der Mitte des lahrhunderts als Nachahmung des 

Pantheons in Paris begonnen und der Taurische Palast greift sogar wieder 

auf das Muster von Trianon zurUck. 

I. Der klassizirende Zopfstil in Italien, 1740--1780. 

1m SUden Italiens, in Rom und Neapel, die jetzt zusammengehen, 

herrscht noch lange hinaus das Barocko. Die Kirche S. Dorotea 111 

Trastevere und die spanische Trinitarierkirche in der Via Condotti in Rom 

werden noch Ullter Papst Benedict XIV., Lambertini (1740-1758), in wildestem 

Barockstile gebaut. Indess herrscht daneben schon unter Clemens XU. ein 

anderer Geschmack, eine RUckkehr zu den Traditionen der aIteren Spat

renaissance. Diese Richtung wird hauptslichlich durch die Architekten Galilei 

und Fuga vertreten. Papst Benedict XIV. war selbst sehr gelehrt, hatte vier 

Akademien auf dem Kapitol eingerichtet und trug Sorge um die ErhaItung 

der aIten Baureste. Allerdings hinderte dies nicht, dass grade damals Posi 

die aIte Bekleidung der inneren Attika des Pantheon von Verde antico fort

nahm und dieselbe durch eine elende Stuckatur ersetzte. Dagegen geschah 

der ZersWrung des Kolosseums Einhalt; dasselbe wurde 1756 zur Chiesa 
22 



820 VII. Abschnitt. Klassizirender Zopfstil. Italienische Architektur. 

publica geweiht. In der romischen Kunstwelt machte sich damals em starker 

Zug von InternationaliUit geltend, wie derselbe sonst in ltalien nicht tiblich zu 

sein pftegte. Der Deutsche Winckelmal1n erhielt 1763 die Stelle eines Oberauf

sehers aller AIterthtimer in und um Rom, der Architekt Vanvitelli war seiner 

Herkunft l1ach ein Hollander, und die Malerei beherrschte der Deutsche 

Mengs, also eben falls ein Auslander. Der spezifisch franzosische Zopfstil 

fand in Piranesi und anderen eine schwache Vertretung in Rom. Indess be

haupteten die besseren romischen Bauten dieser Zeit, in Absicht auf Monu

mentalitat, doch einen Vorrang vor denen der anderen Lander. 1m Norden 

ltaliens huldigte man in der Architektur schon langer der erneuten Nachfolge 

des Palladio, dessen Klassizismus der Richtung der Zopfzeit am nachsten lag, 

wie dies ja auch seine in dieser Periode durch aUe europaischen Lander 

gehende Nachahmung beweist. 

In der Malerei stritten sich verschiedene Richtungen um den Preis: die 

alte Barockrichtung, vertreten durcll Battoni, die franzosische Nachahmung 

des Natoire und der klassische Eklektizismus des D~utschen Rafael Mengs. 

Der letztere siegte, sein Parnass in der Villa Albani, zum ersten Male wieder 

ohne Untensicht gemalt, fand allgemeine, sogar tiber den Werth des Geleisteten 

hinausgehende Bcwunderung. In der Skulptur blieb die nachberninische 

Richtung meist talentlos vertreten herrschend, denn der namhafte Antonio 

Canova (1757 - 1822) gehort mehr in die am Ende des Jahrhunderts auf

kommende akademisch neuklassische Periode als in die Zopfzeit. 

a) Architektur. 

Die Kirchenfa;;-aden werden kurz vor der Mitte des 18. Jahrhunderts 

wieder gradlinig; so die sehr kolossale von S. Pietro in Bologna und die noch 

mehr klassizirende am neuen Dom zu Brescia. In Rom vertritt dieselbe 

Richtung die Fa;;-ade von S. Giovanni de' Fiorentini, welche Aless. Galilei an 

Stelle des durch Nachlassigkeit verloren gegangenen Entwurfes Michelangelo's 

nach seinem Plane ausftihrte. Von Galilei ist auch die Fa;;-ade des Laterans, 

in der das vorgeschriebene Motiv einer oberen Loggia tiber einem unteren 

Vestibul, wahrhaft grossartig von einer Halle mit einer Ordnung eingefasst ist, 

die sich oben in ftinf Bogen, unten in fUnf Durchgangen mit gradem Gebalk 

offnet. Fuga, welcher 1743, also einige Jahrzehnte spater, nach einem ahn

lichen Programme die Fa;;-ade von S. Maria maggiore baute, kehrte zu dem 

System zweier Ordnungen zurtick und schuf ein Werk, welches zwar durch 

reiche Abwechselung und durch den Einblick in die Loggia und das Vestibul 
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malerisch wirkt, aber selbst abgesehen von den ausgearteten Einzelformen 

kleinlich und durch die Seitenfa\aden gedrUckt erscheint. Gleichzeitig entstand 

freilich noch die gebogene Fa\=ade und Vorhalle von S. Croce in Gerusalemme 

von Gregorini. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts machte man ernstlichere 

Versuche den Klassizismus zu erneuern, aber dafUr waren in Italien we it we

niger die Stuart'schen Abbildungen der AlterthUmer von Athen massgebend, als 

das erne ute Studium der romischen Ruinen. Die Phantasie der Barockkunst 

war zwar verflogen und der Kultus, den man in Oberitalien dem Palladia 

widmete, kam einer trockneren Richtung zu Hulfe. Das modische Dekorations

genre, welches man in Paris in den letzten sechsziger Jahren erfunden hatte 

und «:1 la greque» nannte, fand auch in Rom Eingang. Piranesi baute in 

diesem franzosirenden Zopfstile die Kirche und den Vorplatz der Priorata di 

Malta. Den meisten Widerstand gegen jede Neuerung leistete jetzt wie frUher 

der romische Palaststil, del' auch in der ausgelassensten Barockzeit immer seine 

konstante monumentale Physiognomic bewahrt hatte. - Der grosste italie

nische Architekt in der Spatzeit des 18. Jahrhunderts ist wahl Michelangelo 

Simonetti, welcher unter Pius VI. im Vatikan die Scala delle Muse, die Sala 

rotonda und die Sala a croce greca mit der herrlichen Doppeltreppe erbaute. 

Die Familie Pius VI. baute durch Morelli den Pal. Braschi, welcher nur in 

den Detailformen den neuen Klassizismus zeigt und durch seine herrliche 

Treppe berUhmt ist. In Bologna ist in demselben Sinne der Pal. Ercolal11 

von Venturoli mit grossem schonen Treppenhaus errichtet. In Genua das 

Treppenhaus im Pal. Filippo Durazzo von Tagliafico und die jetzige Front 

des Pal. Ducale vom Tessiner Simone Catoni, dann der Saal des Pal. Serra 

von dem Franzosen de Wailly im franzosischen Zopfstil. Seit 1796 wurde 

durch die beginnenden Kriege der W ohlstand Italiens vernichtet und die 
Entwickelung seiner Kunst auf eine Zeit unterbrochen. 

Alessandro Galilei (1691-1737 oder 1751), ein florentinischer Architekt, 

dessen Ruhm sich erst in Rom, wohin ihn Papst Clemens XII. (1730-1740) 

berufen hatte, entwickelte. Von ihm 1734 die grossartige Fa\a de der Chi esa 

S. Giovanni de' Fiorentini zu Rom, am Tiberufer, am Anfange der Via 

Julia belegen. Die Kirche war im Beginn des 16. Jahrhunderts durch ver

schiedene Architekten erbaut. Von Michelangelo war ursprUnglich ein 

Fa\adenentwurf vorhanden, der aber verloren ging (Qu. Letaroully IlL, pI. 255). 

Die Hauptfa<;ade d er Basilika San Giovanni in Laterano Zll Rom ist 

eben falls 1734 von Galilei errichtet, unter Clemens XII. (Fig. 293). In diesem 

grossen Werke spricht sich die Ruckkehr zur romischen Antike mit Macht. 

aber auch mit einer gewissen Trockenheit aus, welche in Rom keinen Beifall 

fand. Galilei's Ruhm beruht deshalb noch mehr auf der, in derselben Kirche, 
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ebenfaJls 1734 errichteten, eleganten und prachtvollen K ape 11 e Co r sin i, der 

ersten zur Linken. Clemens XII. crbaute dicsc Kapclle zum Andcnkcn an 

seinen Vorfahren Andrea Corsini, Bischof von Fiesolc. Hicr ist allcs vereinigt, 

glanzendc Dckoration, kostbare Marmorartcn, Statucn, Basreliefs, Malcrcicn, 

Mosaikcn und vergoldete Stucko's. Die Kapelle ist ein Hauptwerk diesel' 

Zeit (Qu. Letaroully 11., pI. 224 und pI. 227). An del' varhcr erwahnten 

Hauptfront von S. Giovanni hat Galilei einc grosse korinthischc Saulenordnung 

Fig. 293. Fayade von S. Giovanni in Latcrano. Rom. 

auf hohen Pidestalcn angebracht, welche zwci Geschossc einschliesscn. Die 

Pidestale wirken nicht vortheilhaft und die eingcschlossenen kleineren Ord

nungen sind zu Einfassungcn del' Oeffnungcn heruntergedrlickt, auch dic ab

schlicsscnde Balustradc ist zu hoch und die bekronendcn Figuren zu kolossal. 

Das Ganze ist abel' doch von machtigstcr Wirkung und in dicser Zcit nirgends 

Ubertroffen. 

F erd i nan d 0 Fuga, geboren 1699 in Florcnz, eben falls eincr del' berlihm

tcsten Architektcn Italiens im 18. lahrhundert, wurde von Papst Clcmcns XII. zu 

grossen Aufgaben berufen. Er beendcte den Palast von Montc Cavallo und 

erbaute nach seinem Plane den Pal. della Consulta zu Rom, Piazza di 

monte Cavallo, 1736 unter Clemens XII. fUr das Tribunal del' Sagra consulta; 

spater wurde del' Palast die Kascrnc dcr Nobelgarde. Del' Plan des umfang-
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reich en Gebaudes ist mit Geschick entworfen, das Vestibul sehr vornehm 

einfach, mit elliptischen Kuppelgewolben liberdeckt. Die Treppe ist gross

artig, zweiarmig bis ZUIl1 obersten Stockwerk flihrend. Der Hof und die 

Fa.,-ade edel durehgebildet im klassizirenden Geschmacke der Zeit (Qu. Le

taroully I., pI. 29). Der Pal. Corsini, Via della Longarara, in welchem 1689 

Konigin Christine von Schweden starb, wurde 1732 vom Kardinal Neri-Corsini 

angekauft und grosstentheils von Fuga umgebaut. Die Hauptdisposition hat 

grosse Sehonheiten. Ganz von Fuga sind die Mittelpartie, das grosse Vestibul, 

die Haupttreppe, die beiden kleinen Hafe und die anstossenden Portiken. 

Besonders ist die grosse Treppe von vornehmer und grossartiger Wirkung 

(Qu. Letaroully 11., pI. 191). Die 

Basili ka S. Maria Maggi ore 

wurde unter Benedict XIV. seit 

1743 dureh Fuga vollstiindig restau

rirt und mit einer neuen Fa.,-ade 

versehen. Das Presbyterium wurde 

tiefer gelegt, der Altar der Con

fessio erneuert, das alte Pfiaster 

wieder hergestellt, Marmorpilaster 

an den Wanden des Seitensehirles 

hinzugefligt und die Gewolbe mit 

vergoldeten Stucko's dekorirt. Die 

Hauptarbeit bildete die neue Fa- ~~~~~~;~iiii~j5~~~~ 
.,-ade, wieder in zwei Ordnungen, "'- = =--
unten eine architravirte Vorhalle, Fig. 294· Fa,adc von S. I\Iaria Maggiore. Rom. 

darliber die Loggia mit Rund-
bogen (Fig. 294). Delll Papst war der Bau zu lebhaft und lustig und diese 

Kritik hatte nichts Unberechtigtes, denn die Giebel unten und oben und die Er

hohung der mittleren oberen Arkaden wirken unruhig und kleinlich (Qu. 

Letaroully 111., pI. 304). Die Restauration der Chiesa S. Cecilia in Trastevere 

hatte Fuga bereits 1725 beschaftigt; hier ist die Crypta interessant (Qu. Le

taroully III., pI. 3 15). In Rom hat Fuga noch den Pal. Petroni auf der Piazza 

di Gesu und die Kirche della Morte an der Strada Guilia erbaut. Mehrmals 

l1ach Neapel berufel1, hat Fuga dort 1757 das Albergo reale degli poveri und 

den Camposanto mit einer Kirche und einem Verwaltllngsgebaude erbaut. 

Die Kathedrale von Palermo verdankt ihm eine Amahl Verschonerungen. 

Gleichzeitig mit Fuga's Fa.,-ade von S. Maria Maggiore erbaute Gregorini 

die Fa.,-ade und Vorhalle von S. Croce in Gerusalell1me in Rom, im 

alten Barockstil. Dagegen gehort Paolo Posi aus Siena (1708-1776) bereits 
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zu den echten Zopfstilarchitekten. Er nahm im Pantheon die alte Verde 

antico-Verkleidung der Attika im Innem ab und ersetzte dieselbe durch 

eine Stuckdekoratian. Giov. Batista Piranesi aus Venedig (1717-1778), 

der mit Recht berlihmte Stecher, als salcher ein Nachfolger und SchUler 

Vasi's, der Rembrandt der antiken Ruinen, gehort als Architekt zu den Nach

ahmem des franzosischen Zopfgenres; er erbaut Kirche und Vorplatz der 

Priorata di Malta in Rom und 1765 die Kirche S. M. Aventina. Francesco 

Ferrari errichtet gegen 1750 S. Agata in Suburra in Rom und anderes. Einer 

der Hauptarchitekten dieser Zeit, mindestens was den Umfang der ausgeflihrten 

Arbeiten anbelangt, war Ludovico Vanvitelli, geboren zu Rom 1700, ge-

Fig. 295. Fa,adenthcil yom Palast zu Caserta (n. Fergusson). 

storben I77} Sein Vater Caspar van Vi tel, zu Utrecht geboren, kam als 

Maler nach Rom. Der Sohn Ludovico galt schon sehr frlih als geschickter 

Maler und studirte sp~iter unter Juvara Architektur. Die ersten Bauten Van

vitelli's sind: die Restauration des Pal. Albani in Urbina und in derselben 

Stadt die Neubauten der Kirchen S. Francesco und S. Domenico. Mit 

26 Jahren wurde Vanvitelli zum Architekten der St. Petersbasilika in Rom 

emannt und ]jess daselbst Mosaikmalereien ausflihren. Bei der Konkurrenz 

fUr die Fa<;:ade yon S. Giovanni in Laterano, in der Galilei siegte, mit diesem 

und Salvi betheiligt, erhielt Vanvitelli als Entschadigung die Bauten in Ancona. 

Hier flihrte er ein Lazareth aus und eine Anzahl Kirchen-Restaurationen, 

machte dann 1745 flir Mail'll1d ein Projekt zum Portale des Doms, welches nicht 

zur Ausflihrung kam. Nach Rom zurlickgekehrt, flihrte Vanvitelli unter 

Benedict XIV. einen grosseren Umbau der Kirche S. Maria degli Angeli an 

der Piazza de T ermini aus, wodurch der ursprlingliche Plan des Michelangelo 
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ganz verandert wurde. Die Kirche erhielt die Form eines griechischen Kreuzcs 

und def von Michelangelo herrlihrende Raum wurde zum Querschiff (Qu. 

Letaroully IlL, PI. 316). Ausserdem vergrosserte Vanvitelli die Bibliothek des 

Jesuiten-Collegiums in Rom und baute daselbst das Kloster San Agostino. 

Das Hauptwerk Vanvitelli's ist das Schloss von Caserta bei Neapel fUr 

den Konig Karl 111., den spateren Konig von Spanien, seit 1752 erbaut. Der 

Grundplan, ein langliches Viereck, ist im Innern durch ein kreuzformiges 

Gebaude in vier grosse HOfe getheilt. Aussen erhebt sich auf einem Unter

bau, welcher das Erdgeschoss und eine Mezzanine einschliesst, eine jonische 

Ordnung. An den Ecken und in der Mitte Saulen, dazwischen Pilaster durch 

zwei Stockwcrke gehend, im Fries noch einmal Mezzanin-Fenster. Der Ab

schluss des Baues ist durch eine Balustrade bewirkt und Uber den Ecken be

findet sich eine Art Belvedere von zwei Stockwerken mit durchgehenden korin

thischen Saulen. In der Mitte der inneren Kreuzarme erhebt sich eine Kuppel 

(Fig. 295). Der Stil ist der langweiligste Zopf ohne irgend welche kUnstlerisch 

interessante Einzelnheiten. Grossartiger ist die fUr das Schloss angelegte 

Wasserleitung (Qu. Van vitelli, Dichiarazione etc. di Caserta). In Neapel selbst 

baute Vanvitelli eine Kavalleriekaserne, die dorische Kolonnade am Largo di 

Spirito Santo, die Kirchen St. Marcellino, della Rotonda und S. Annunziata von 

1757~1782, ausserdem den Pal. Angri an Piazza delle Spirito Santo. Gleich

falls von ihm, die Fa<;ade des Palastes Genzano zu Fontana Medina und die 

Vollendung des Palastes Calabritto zu Chiaia. 

Nicola Salvi aus Rom (1699-1751) errichtete unter Clemens XII. 1743 

die jetzige Dekoration der Fontana di Trevi in Rom. als sein hervor

ragendstes Werk. Die Statuen von Peter Bracci und Philipp Valle wurden 

erst 1762 enthUllt (Qu. Letaroully III, pI. 348). Die Villa Rolognetti bei Rom, 
vor der Porta Pia, um 1743 fUr den Kardinal Mario 13olognetti von Salvi in 
sehr klassischer Architektur errichtet. (Qu. Percier et Fontaine, Choix etc.) 

Tommaso de' Marchis baute 1744 die Kirche S. Alessio, auf dem Aventinischen 

HUgel in Rom belegen, fast ganz neu und vergrosserte das Kloster. 

Antonio Canevari und Antonio dell' Elmo bautendie konigliche 

Villa zu Portici bei Neapel zur Aufnahme der herkulaneischcn Funde. Die
selbe war 1758 noch nicht ganz vollendet. Canevari und Matteo Sassi cr-

bauten 1725 die Fa<;ade von S. Paolo allsser den Mallern Zll Rom, die 1823 

abbrannte. 

Ein bedeutsamer Bau in Rom, die Villa Albani, ist im Anfang der 

funfziger Jahre begonnen und erst 1763 beendet. Der eigentliche Baumeister 

war der Kardinal Albani selbst. Carlo Marchionni, sein Architekt. war 

noch ein letzter Vertreter des Barockstils, als durch Aigarotti und Piranesi 
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bereits der Zopf aufgekommen war. Das Casino der Villa hat in den Ge

wolben und Gliederungen noch die starke Ausdrucksweise des Barockstils, 

erst im Billardsaale sieht man herkulaneische Grottesken. Der Franzose 

Clerisseau, geboren 1718, Architekt und Maler, dekorirte den Saal des Kaffee

hauses. Das Hauptinteresse an der Villa knUpft sich aber an das Deckenbild 

des grossen Saals im Hauptgebaude, den Parnass von Rafael Mengs, das erste 

Lebenszeichen neuerer deutscher Kunst in Rom. Marchionni baute noch 

1763 den Chor des Laterans und 1776- [784 unter Pius VI. die Sakristei von 

St. Peter als selbstsUindigen mit der Kirche durch eine Gallerie in Verbindung 

stehenden Bau. 

Michelangelo Simonetti aus Rom (I]24-178[), einer der talent

vollsten spateren Architekten, baut unter Pius VI. die schone Doppeltreppe 

im Vatikan und mit Guiseppe Camporesi zusammen, gegen 1780, das 

Museo Pio-Clementino. Schon Papst Clemens XIV. hatte seit 1769 den 

Plan gefasst ein neues Museum im Vatikan zu grUnden und Giov. Bapt. Antonio 

Visconti, der Nachfolger Winckelmann's als Prasident der AlterthUmer seit 

1767, war hierauf nicht ohne Einfiuss. Die Facade von S. M. in Aquiro degli 

Orfanelli, urn [780 erbaut, ist ebenfalls ein gemeinschaftliches Werk von 

Simonetti und Camporesi. Cosimo Morelli erbaut gegen 1790, fUr die Neffen 

Papst Pius VI. den Pal. Braschi in Rom an Piazza Navona. Die Fa.;:ade ist 

einfOrmig und charakterlos, aber die Treppe ist ganz vorzUglich durch 

ihre Anordnung und durch die AusfUhrung in kostbarem Material. Die 

Saulen derselben von rothem Granil, die Pilaster aus Marmor von verschie

denen Farben, Stufen und Baluster aus weissem Marmor. Die Gewolbc sind 

gemalt (Qu. Letaroully 11., pI. 196). 

In Florenz, das sich niemals dem Barockstile voll angeschlossen hatte, 

baute Ruggieri [736 das Innere von S. Felicita, noch ganz im Geiste des 

16. Jahrhunderts. Dagegen wird in Bologna der Palast Ercolani, mit herr

lichem Treppenhause, von V en turo Ii im neu-klassischen Geschmacke errichtet. 

In ganz Oberitalien hatte ein ZurUckgehen auf Palladio stattgefunden, 

man fand von den Werken dieses Meisters den leichtesten Uebergang zum 

klassizirenden Zopfstil. In Venedig hatte bereits G io vann i Scalfaro tt 0, [7 [8 bis 

1738 arbeitend, die rundc Kirche S. Simone minore und das Innere der Kirche 

S. Rocco, mit Beibehaltung der von Buono angelegten Hauptkapelle, in dieser 

reaktionliren Richtung erbaut. Giorgio Massari folgte in demselben Sinne 

nacho Von ihm sind: die Fa<;:ade der Akademie, das dritte Stockwerk des Pal. 

Rezzonico, 1'726-1743 die Kirche Gesuati aUe Lattere belegen, der Pal. Grassi 

an S. Samuele, gegenwlirtig Gasthof, und 1736 das Innere der Kirche S. Er

magore e Fortunato. Ebenfalls von ihm, die Kirche della Pieta und die Haupt-
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kapelle von S. Maria della Fara. Bernardino Maccarucci (t 1798), em 

SchUler von Massari, erbaute die Kirche S. Leonardo, jetzt aufgehoben, dann 

die Fa.,:ade der Kirche S. Rocco, wobei er sich bemUhte, den Stil der neben

stehenden Confraternid di S. Rocco nachzuahmen. Matteo Lucchesi, 

1705 - 1776, ein ebenso eifriger Verehrer des Palladio, baut die Kirche S. Gio

vanni in Oleo, dann das Ospedaletto bei S. Giovanni e Paolo. To m m as 0 

T em a nza (1705- 1787), ein SchUler des Scalfarotto, und als Architekturschrift

steller durch seine Biographien der venetianischen Architekten bekannt, bam 

die Kapelle S. Gherardo Sagredo, in der Kirche S. Francesco della Vigna. 

Von Simone Cantoni eine Front des Dogenpalastes in dieser Zeit. Der 

letzte dieser venetianischen Architekten An to ni 0 S el va (geb. 1753), ein 

SchUler des Temanza, hatte in Paris studirt. Von ihm der Pal. Erizzo, al 

ridotto belegen, die Senoia della Carita fUr den Gebrauch der Akademie und 

zm Gemaldegallerie eingerichtet, und die Kirche del Nome di Gesu erbaut. 

Sein Hauptwerk ist das 1792 eroffnete Theater la Fenice in Venedig. Der 

Plan rUhrte aus einer Konkurrenz her und war von Bianchi. Den Theatersaal 

kopirte Selva vom Theater Balbi Mestre, welches 13 Jahre frUher von Macca
rucci erbaut war. 1m Jahre 1836 brannte la Fenice in Folge der Luftbeizung 

giinzlich aus und wurde mit Ablinderungen wieder aufgefUhrt. Die Anlage 

der Giardini publici in Venedig rUbrt ebenfalls von Selva her. 

In Verona war Graf Alessandro Pompei, eigentlich Kunst-Dilettant, 

e1l1 entschiedener Nachfolger des Palladio. Er erbaute auf seinem Gute Illagi 

seinen eigenen PaJast, dann in der U mgegend von Verona die Palaste fUr die 

Grafen Pindeamonti und Giuliari. In Verona selbst erbaute Pompei um 1745 

das Museo lapidario, um 1753 die Dogana, beide mit grad en Gebalken 

unci antiken Zwischenweiten, und das Gebaude der philbarmonischen Gesell
schaft. - Der Pal. Corclellina in Vicenza um 1750 von Calderari, in Nach
ahmung Palladio's erbaut, mit schoner Doppelordnung in cler Fa"ade und im 

Hof. Das Gebaude ist jetzt Scuola elementare. Von Guiseppe Piermarini, 

aus Foligno, 1774 der konigliche Palast in Mailand und 1775-1779 die Villa 

zu Monza errichtct. 

Einer der betrachtlichsten und auf,yandvollsten Palastbauten Genuas, der 

P a I. D u razz 0 Marcello, nach den Planen des Pietro F r a ncesc 0 Can t on e 
unci des Giov. Angiolo Falcone erbaut. Die grossen Treppen sind von Carlo 

Stefano Fontana, der eigens hierzu von Rom berufen wurde. Es ist einer 

der selten vorkommenden Palliste Genuas, in welchen Wagen einfahren 

konnen. Der Plan im altel~ Sinne, ganz auf grossartige Perspektive angelegt; 

der Blick reicht durch das Vestibul, die Treppen und den Hof bis in den 

Garten. Der Hof ist ohne Hallen, bietet aber in der Ansicht gegen das Vestibul 
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und die Treppen hin ein reiches Bild. Sonst ist hier die klassizirende Architektur 

der Spatzeit ausgepragt, eine Art Vertikalbildung tritt in der kraftigen Gliede

rung der Fa<;aden durch Lisenen und die Zusammenziehung der Ubereinander

liegenden Fenster zu Tage, aber im Aeusseren und Inneren in monumentaler 

Schlichtheit (Qu. Gauthier, les plus beaux etc.). Von Gregorio Petondi der 

Pal. Balbi, von Tagliafico die schone Treppe im Pal. Filippo Durazzo. 

Der Pal. Ducali an Piazza del Governo, zuerst durch den Lombarden An-

, -
Fig. 296. Ansich! yom Pal. Ducale in Genua. 

drea Yannone erbaut, brannte 1777 zum grossen Theile ab und wurde 1778 

durch Simone Cantone aus Genua wieder aufgebaut. Aus diesem Neubau 

rUhrt her: die F a<;ade, der grosse Saal des ersten Stockwerks und das Dach

werk, in dem kein Holz zur Verwendung kommen durfte. Ziegelbogen tragen 

grosse Schiefertafeln, auf den en eine zweite Lage kleinerer Schiefertafeln 

liegt. Die Fa<;ade und der Saal sind in einer wirkungsvollen· klassizirenden 

Renaissance gehalten und zeigen wieder, dass in Italien die aIte Tradition 

nicht so leicht zu verdrangen ist. Die, das Erdgeschoss und das erste Stock

werk bekronenden, ganz durchgehenden Gallerien und Abschlussgesimse sind 



VII. Abschnitt. Klassizirellder Zopfstil. Italienische Skulptllr, Malerci etc. 829 

em sehr wirksames Motiv. Der grosse Saal durch zwei Geschosse reichend, mit 

einer Gallerie versehen, ist durch ein Tonnengewolbe im gedrUckten Bogen ge

schloss:::n, hat U1Hen korinthische Stiulen und oben Hel'men, auf denen die Ge

wolbrippen aufsetzen. Die Fa<;ade zeigt im Erdgeschoss Quaderscbichten 

zwischen dorischen gekuppelten Halbsaulen, im obel'en Geschosse gekuppelte 

jonische Halbsaulen und Fenster von einfacher Ausbildung. Die hierauf fol

gende Attika ist durch vorspringende Streifen und Figurennischen dazwischen 

belebt und tragt Trophaengruppen als Bekl'onung. (Fig. 296.) Besondel's diese 

Attika verleiht del' Fa<;ade einen modernen Charakter. (Qu. Gauthier, les plus 

beaux etc.) Der Saal im Pal. Serra zu Genua, dem FUrsten Spinosa ge

horend, vom Franzosen Charles de Wailly entworfen, giebt ein prachtiges 

Beispiel des Genre Louis XVI. in Italien. In Turin ist del' Zopfstil in zahl

reichen Bauten vertreten, unter anderen 1780 die Kirche S. Rocco im echten 

franzosischen Genre. 

b) Skulptur, Malerei und Dekoration. 

In der Skulptur bleibt die nachberninische Schule weit langer in Geltung 

als in der Architekturund bringt noch Werke der untersten Ausartung mit 

Glorien und Marmorwolken hervor, oder verliert sich in technische Kunst

stUcke. Urn die Mitte des 18. Jahrhunderts beginnt der Stil sich etwas zu 

bessern, aber nur insofern als die schlimmsten Ausschreitungen des Natuta

lismus und der davon abhungigen Manier aufhoren, obgleich die Auffassung 

im Ganzen und Grossen diesel be bleibt. An die Stelle der technischen 

Triumphe tritt eine ruhige, mitunter freilich leere Eleganz, welche fUr 

die Zopfzeit charakteristisch ist. Von diesen Zeitgenossen eines Rafael Mengs 

sind nur wenige zu einigen Namen gelangt, weil ihnen die wahre Originalitat 

fehlte. In Genua, mehrere plastische Arbeiten im Chor del' Angelo Custode 

von Nicolo Traverso. - Antonio Canova (1757-1822) gehort nicht mehr 

ganz in die Zopfperiode. Er steht meist parallel mit del' akademisch neu

klassischen franzosischen Schule David's und bildet fUr Italien den Markstein 

einer neuen Richtung, indem er die Aufgaben im Sinne del' antiken Kunst

gesetze erfasst. Dies bezeichnet sein Wollen, aber das Vollbringen anlangend, 

so zeigen seine Werke Ofter noch eine Zopfkunst in der sich das erneute 

Studium der Antike mit den Reminiscenzen des Barockstils vermischt. Das 

Relief Canova's bleibt noch ganz malerisch. FUr die Einzelgestalt und noch 

mehr fUr die Gruppe fehlt ihm die Grossartigkeit des GefUhls. Ein gewisser 

antiker Purismus muss fUr den Mangel an Kraft und Geist, den das Barock 

selbst auf seinen Abwegen nicht vermissen liess, entschadigen. Die koquette 
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Grazie der letzten Franzosen der Roccocozeit ist noch keineswegs beseitigt. 

Seine Tanzerinnen sind Uberzicrlicb, sowie seine Venusdarstellungen obne 

NaiviWt, seinc Graziell bildcn wieder cinc ganz malcrische Gruppc, ihncn cnt

sprechen die drci Musen. Die Figur der Schwcstcr Napoleon's, Pauline, in 

der Villa Borghesc, auf cinem Polsterbctt liegend, als cinc Art V cnus dargc

stellt, gicbt einc Uberzarte salonmassige Antike. Seine mHnniichcll Ideal

gestalten, del' Paris in dcr Glyptothek zu MUnchcn und der Hector im Resitze 

des Grafen Sommariva, sind ctwas besser, cbenso die Gruppe Mars und V cnus. 

Der den Kentauren bezwingende Theseus, im sogcnannten Theseustempel zu 

Wicn, ist noch massvoII, abcr sein Perscu.s ist cine unglUcklichc Nachahmung 

des Apoll von Belvcdere. Mit seinen Faustktimpfcrn Kreugas und Damoxcnes, 

cbenfalls im Bel vederc dcs Vatikans, fallt Canova \\"ieder in dcn frliberen 

Naturalismus zuruck. Der rasende Hercules, del' dcn Lichas gegen den Felsen 

schleudcrt, ist cines Puget wUrdig. 

Dagcgen sind Canova's Grabmalcr vorzUglich. In S. S. Apostoli zu Rom 

(1782) das Monument Clcmcns' XIII., oben dic sitzcnde Papstfigur, zu beiden 

Seiten die Allegorien der Unscbuld und Mlissigkeit. In St. Petcr, das Denk

mal fUr Clemens XIV., vom Jahrc 1792, mit dcr einfachen und wlirdigen Ge

stalt des Papstes und den gcwaltigen Lowcn als Grabeswaehter, bczeiclmet 

eine Revolution in der Kunstcntwiekelung. Die Allcgorie der Religion ist zwar 

nieht ganz erhaben und der schlafende Genius mit dcr Fackel etwas weich

lich, aber der Gesal11mteindruek ist ernst und wUrdig. In dem Grabmale dcr 

Erzherzogin Christina in der Augustinerkirche zu Wicn nillt Canova wieder 

mehr in die malerische Anordnung zurUek. In S. Croce das Grab des Dichters 

Alfieri, in S. Maria de Frari das Denkmal Tizian's, nach Canova's Tode, fUr 

ihn selbst errichtet. Mit seiner Hebe im Berliner Museum und dcr Psyche 

in der Residenz zu MUnchell stcht Canova ganz auf ncuklassischem Boden. 

In der romiscben Malerei, um die Mitte des 18. lahrhunderts, liegen die 

verschiedcnen Richtuilgen mit einander im Streite. Pompeo Battoni aus 

Lucca (1708-1787) war damals der angcsehenste Maler dcr romischcn Schulc; 

cr hatte sich in der Schule Rafaels gcbildet und folgte etwas den Franzoscn, 

wic scin J7GJ gemaltcs Bild «Hektors Abschied» crkennen Hisst. In S. Luigi 

de' Francesi, der franzosischen Nationalkirchc, battc Antoni Bicchierari ein 

Deckenbild «die Apothcosc des hciligen Ludwig» in Frcsko ausgcflihrt, aber 

das Bild war schlccht. - Dcr dcutsehc Maler Rafael Mcngs, der Freund 

Winckclmann's, hatte noeh ganz in der Manicr Corrcggio's in der alten 

Basilika San Eusebio am Gewolbc des Schifi's cine Glorie in Frcsko gemalt. 

Spliter stand Mengs der damaligen Aufiassung der Antike am nachsten, denn 

sein Bild «Jupiter dcn Ganymcd kUssend», \\"urde von Allen, auch von Winckel-
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mann, fUr amik gehalten. Bei der malerischen Ausstattul1g der Villa Albani 

kam der Wettstreit der Richtungcn zur Entscheidung. Der Franzose Jaques 

Louis Clerisseau (geboren 1718), franzosischer Pensionar, Achitekt und Maler, 

dekorirte den Saal des Kaffeehauses, aber fUr den grossen Saal, der die Juwelen 

griechischer Kunst umschloss, wurde Mengs als Maler gewahlt. Sein hier, 

1760-1761, gemaltes Deckenbild «der Parnass)), entschied den Sieg der neu

klassischen Richtung. Das Bild machte allgemeines Aufsehen, es gab zum 

ersten Male wieder eine Deckenmalerei ohne Untensicht. 

Anton Rafael Mengs (1/28-1779) ist vielleicht der einzige Maler dieser 

Zeit, bei dem wieder die Anfange einer tieferen idealen Anschauung wahrzu

nehmen sind, von welcher aus die Einzelformen wieder ein hoheres und 

edleres Leben gewinnen. Sein schon erwahntes Deckenfresko in S. Eusebio 

zu Rom ist nach so vielen Extasen eines verwilderten Aflekts wieder die erste 

ganz feierliche und wlirdige Scene. Mengs' Gewolbmalereien in der Stanza 

de' Papiri der vatikanischen Bibliothek geben wieder eine Vorahnung des 

wahrhaft monumentalen Stils. Der Parnass an der Decke des Hauptsaals der 

Villa Albani lasst allerdings die Malerei eines antiquarischen Zeitalters cr

kennen, denn jede Figur steht fUr sich und verrath das antike Modell, aber 

man muss doch zugeben, dass hier die naturalistische Aufl"assung im Grossen 

und die konventionelle Formbildung im Einzclnen durch einen besseren und 

edleren Eklektizismus verdrangt sind (Fig. 297). Mengs ging darauf aus die 

rafaelische Einfachheit mit Correggio's SUsse zu vereinigen, dass er aber eignen 

Boden unter den FUssen hatte, beweisen seine wenigen Portrats, sein eigenes 

in den Uffizien, und das des Stingers Annibale in der Brera. Sie sind gross

artiger, wahrer, anspruchsloser als alle italienischen Portrtits des 18. Jahr

hunderts. Rahlel Mengs hat fUr die katholische Hofkirche in Dresden eine 

Anzahl Bilder gemalt. Die heilige Jungfrau auf Wolken und Joseph im 
Traum mit dem Engel fUr die Seitenalttire, um 1751. Das Hauptaltarbild, die 

Himmelfahrt Christi, wurde erst 1766 in Madrid vollendet, wohin Mengs 1761 

durch Konig Karl III. berufen war. Angelika Ka u fm ann, mit einem liebens

wUrdigen Talent begabt, kam 1763 nach Rom und malte dort das Portrat 

Winckelmann's. 

Die vollstlindige Reaktion von Seiten des neuklassischen Systems tritt in 

Italien mit Andrea Appiani ein. Von ihm Fresken in S. Maria presso S. Celso 

111 Mailand. 

Der berUhmteste Kunststecher der klassizirenden Zopfzeit, G i a m b etta 

Piranesi, geboren 1720 in Venedig, gestorben 1778 zu Rom, als Stecher der 

SchUler Vasi's, verherrlicht in seinen zahllosen Bltittern das romische Bauwesen. 

Piranesi hat den leidenschaftlichen Sinn fUr das Malerische, echt Moderne und 
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seine Wirkung auf die Zeitgenossen \Yar so stark, wie die Winckelmann's. 

Piranesi ist nicht ganz ge\Yissenhaft in der Wiedergabe der alten Bauten, inder 

Haltung der Details kommt durchaus seine eigene Manier zum Vorschein, aber 

seine vielverbreiteten Stiche lockten die Fremden zum Anschauen und Studiren 

nach Rom. Sonst folgen die italienischen Kunststecher der Zopfzeit keines

wegs dem franzosischen Genre Louis XV!., sie gehen vielmehr auf die anti ken 

Skulptur- und Ornamentfragmente und auf die Schopfungen der Hochrenais

sance zurUck. -- Die einzigen Albertolli und Bossi reproduziren einige Kom

positionen des franzosischen Zopfgenres. Ci ro Sa n t i, Kunststecher in Bologna, 

arbeitet in der zweiten Halfte des Jahrhunderts und giebt Arabesken nach 

Rafael, dann aber auch die neuen Funde von Pompeji und Herculanum. 

Marco Carloni, Maler und Stecher in Rom um 1780, veroflentlicht das Innere 

der Titus-Thermen und schafft damit ein Werk, welches wahrend der ganzen 

neuklassischen Periode benutzt \Yird. Carlo Lasinio, Ornamentzeichner und 

Stecher, geboren zu Treviso 1757, arbeitet noch bis zum Beginn des Ig. Jahr

hunderts, giebt Sgraftiten und alte Malereien aus Florenz wieder, auch Arbeiten 

nach Novella, Michelangelo, Giov. da Udine und Bernardino Poccetti. Carlo 

Antonini, Architekt und Stecher, geboren urn 1750, arbeitet in Rom und sticht 

nach antiken Fragmenten. Benigno Bossi arbeitet 1755-178g, kopirt nach 

franzosischen Meistern im Genre a la greque. Francesco Bartolozzi, Maler und 

Stecher, geboren 1730 zu Florenz, stirbt 1815, giebt Vasen, Facher, Entwlirfe 

zu Wagen und anderes nach eigenen EntwUrfen. 

Die vergoldeten Stuckaturen der Gewolbe der drei Tribunen in St. Peter 

zu Rom, unter denen man Gruppen aus Rafael's Tapeten bemerkt, sind erst 

unter Benedict XIV., um 1740, nach Angabe des Vanvitelli verfertigt. Unter 

Clemens XIV., urn 1769, und unter Pius VI., urn 1775, wurde die Decke der 

St. Petersbasilika theilweise erneuert, weshalb man an derselben das Wappen 
und die Namen dieser Papste bemerkt. 

Giocondo Albertolli, Maler und Architekt, 1742 zu Lugano geboren, 

lebt noch um 1837, liefert viele Ornamentertindungen in einern sehr klassizi

renden Zopfstil. Albertolli kam 1753 zu einem Bildhauer in Parma in die 

Lehre und wurde 1770 nach Florenz berufen, um fUr Grossherzog Leopold, 

den nachmaligen Kaiser Leopold II., einen Landsitz mit Stuckaturen zu ver

zieren. Spater in Rom machte Albertolli das Modell zu einem Hauptgesirnse 

der von Vanvitelli erbauten Kirche S. Annunziata. Der konigliche Palast zu 

Mailand, 1773 durch Joseph Piermarini erbaut, wurde eben falls von Albertolli 

mit Stuckaturen versehen. Auch an Privatpalasten in Mailand war derselbe 

vielfach als Dekorator thatig. 1775 wurde Albertolli zum Professor an der 

durch Maria Theresia neu begriindeten Akademie der schonen Kiinste in 
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Mailand ernannt und lei tete noch 1775-1779 die Dekoration der von Piermarini 

erbauten Villa zu Monza. Noch spater lieferte Albertolli Zeichnungen zu 

Goldstickereien filr Kirchengewandcr und fUr Kirchcngerathe ilberhaupt. Er 

hat zahlreiche Publikationen seiner Arbeiten hinterlassen. 

c) Kunstlitteratur. 

Die romische Antike findet auch jetzt noch zahlreichere Bearbeiter, aber 

daneben kommen die etruskischen und griechischen Dcnkmalcr in Betracht 

und die Anfangc der allgcmcinen Kunstgeschichte. Giovanni Caroto, Antichita 

di Verona disegnate da etc. Nuovamente date in luce. Verona. Fratelli 

Merlo 1764. Mit Holzschn. Gr. Fol. - Pirro Ligorio, Pianta della villa 

Tiburtinadi Adriano Caesare. Roma 1751. Mit I Plan. Fol. - L'Archi

tettura di Vitruvio colla traduzione italiana e commento dei Marchese Berardo 

Galiani. Napoli 1758. Fol. Mit Taf. - Valladier, Raccolta della pili insigni 

fabbriche di Roma antica e sue adjacenze etc. Rom. Fol. M. Kupfern. -

F. Vasi, Itim!raire de Rom. Rom 1786. 8. M. Abbildg. - Carli. G. R., delle 

Antichita italiche. Mailand 1788-1791. 5 Vol. - Derselbe, Relazione delle 

scoperte f~1tte nel amph. di Pola 1789' - Palladio, A., Les thermes des Romains 

dessines par A. Palladio et publics de nouveau avec quelques observations par 

O. B. Scamozzi. Vicenza 1785. Fol. Mit Kup[ - Terme di Tito, Sammlung 

von 61 Blattern der Maiereien, Decken, Arabeskverzierungen etc. in den Baden"! 

des Titus gestochen von Carloni. 2 Bd. in Fol. Rom. - BarbauIt, Les plus 

beaux monumens de Rome ancienne. Rom 1761. Mit 128 Kupfern gestochen. 

von Barbault, Bouchard, Montague u. a. Hieran schIiessen sich dann die 

spater aufzufilhrenden Publikationen des Piranesi. Das Gross-Griechische be

handelt: Paoli, Paestum, quod Posidonium etiam dixere, rudera etc. Rom 1784. 

Mit Kupfern. - Bayardi (0. A.) Catalogo degli antichi monumenti dis so

terrati dalla discoperta citta di Ercolone. Neapel 1754; und das berilhmte 

Vasenwerk vom Ritter Hamilton; ausserdem von Hamilton und de Murr, 

Descrizione delle l1Uove scoperte in Pompeja. Rom 1770. 4-

Die altchristliche, romanische und gothische Periode Italiens wird in 

nachstehenden Werken dem Studium der Modernen naher gebracht: Beltrami, 

JI., Forestiero istruito delle cosi natibili in Ravenna. Ravenna 1783- - Sunti, 

dell origine e della magnificencza della citta di Ravenna. Ravenna 1793 und 
1796. 2 Bd. - Gins. Vasi, Itinerario instruttivo di Roma, diviso in otto 

giornate per ritrovare COil faciIita tutte Ie antiche e moderne magnificenze, 

cive tutte Ie opere di pittura, scultura e architettura. Roma 1777 in Gr. 120. 
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Mit Kupt'. - Memorie istoriche della citta, Tuscania che ora volgamente 

dicoesi Toscanella, pubblicate dall' Arciprete Francesco Antonio Turriozi etc. 

Roma 1778 in 4°. - Della capitale de' Tuscaniensi e del suo vescovado, si 

vendica la cittt\ di Viterbo da quanta usurpa ed oppone il libra intitolato; 

Memorie istoriche della cita Tuscania etc. publicate nel 1778. Montefiascone 

1788 in 4°. - G. Richa, Notizie storiche delle chiese fiorentine. Firenze 1754 

und 1762. 10 Bd. in 40. - Lami, J., Sanctae ecclesiae fiorentinae etc. 

Florenz 1758. 3 Bd. Fo1. - Guletti, Capena municipio dei Romani, Rom 

1756. 4°. - Sgrilli, Bernardo Sansone, Descrizione e studii del insigne 

Fabbrica di S. Maria del Fiore. Florenz 1773. 

Die altere Renaissance bleibt auch nicht ohne Beachtung. Corner, F1. 

Notizie storiche delle chiese e monasteri di Venezia etc. Padua. 1758. 4°.

Temanza, Tom. Vita di Jacopo Sansovino, Venezia 1615 in 4. 0 - Morelli, 

Jacopo, Dessertatione storica della pubblica Libreria di S. Marco. Venezia 

1774 in 4°. - Sacrarum Vaticanae basilicae cryptarum monumenta etc. a 

P. L. Dionysio commentariis illustrata curante A. de Gabrielis. Rom 1773. 

Fo1. Mit Kupf. - Barbault, J., Les plus beaux edifices de Rom moderne. 

Rom 1763. Fo1. - Spampani, G. c., Antonini, C. J1. Vignola illustrato. Rom 

1770. Fo1. Mit Taf. -'-- Alberti, L. B., Della architettura della pittura e della 

statua, tratudizione di Cosimo Bartoli, Bologna 1782. Mit Kupf. von Panfili. 

- Topographia Veneta, avera descrizione dello stato Veneto. Venedig 1787. 

4 Vol. Fo!. - Temanza, Tom., Le vite de' piu celebri architetti e scultori 

Veneziani che fiorirono nel secolo XVI. Venezia 1778. 2 Vol. 4. - Volpato 

ed Ottaviano, Loggie di Raffaele nel Vaticano etc. Rome, 1782. - Scamozzi, 

O. B., Les bfitiments et les dessins de Andre Palladio recueillis et illustres. 

Vicenza 1786. 3 Vol. Fol. Mit Taf. - Della Valle. Storia del duomo di 
Orvieto. Rom 17gl. Gr. Fo1. Mit Taf. - Ornati presi da Graffiti et Pitture 

antiche existenti in Firenze, designati et incisi in 40 Rami da Carlo Lasinio 

Irevigiano etc. Florenz 1789. 

Vanvitelli hat sein Schloss ill Caserta veroffentlicht: Van vitelli, L, Dichi

arazione dei disegni del Reale palazzo di Caserta. Neapel 1756. Gr. Fo!. 

Mit Taf. 

Die grassartigste Erscheinung auf dem Gebiete der Kupferstichpubli

kationen bietet Piranesi. Sein Werk in 29 Banden in Folio enthalt etwa 

2000 Pie~en. 23 Bande enthalten Ansichten von Rom und anderen Orten 

Italiens, Ruinen etc., sammtlich mit einer grossen Meisterschaft gestochen. 

Band XII und XIII enthalten antike Vasen und Kandelaber in 200 Tafeln, 

zugleich Friese, Kapitale und Architekturfragmente aus der romischen Antike; 

Band XX Kamine auf 69 Tafeln in eigenen Kompositionen, auch Mobel, 
E B" II. 



VII. Abschnitt. Klassizirender Zopfstil. Frankrcich, Allgemeines. 

sammtlich im Zopfstil; Band VII bis IX geben Ansichten von Monumenten 

und Fragmenten aus der Antike. 

Hieran schliessen sich eine Anzahl Werke der eigentlichen Ornament

stecher, welche antike BruchstUcke, Schopfungen der Hochrenaissance oder 

eigene Erfindungen im Zopfstil wiedergeben. Giardini, Joannes, Promptu

arium artis argentariae, Rome 1750. - Crivellari, Barthelemy, Le pitture di 

Pellegrino Tibaldi et di Nicolo Abati esistenti nell' instituto di Bologna etc. 

Venezia 1756. - Ciro Santi, Raccolta di ornati di ogni genere Opera di Ciro 

Santi pittore et incisore Bologne, Roma. Es sind Arabesken Rafael's, des

gleichen aus Herculanum und Pompeji und seine eigenen Erfindungen. -

Decoration des Loges du Vatican par Santini, Venedig 1783- - Candelabre 

compose par Raphael Sanzio, dessine a Rom par Prieur. Paris, Pan 2 de la 

Republique. - Antonini, Carlo, Manuale di varj ornementi tratti delle fab

briche e frammenti antichi per uso de pittori, opera raccolta disegnata ed 

incisi da Carlo Antonini, arch. Rome 1780 und 1790. 4 Bd. in Folio. -

Albertolli, Giocondo, Ornementi diversi. Milan 1782; derselbe, Alcune deco

razioni di nobili sale et altro ornementi. Milan 1787 und anderes. - Brenna, 

Vine., Novus thesaurus gemmarum veterum ex insignioribus dactyliothecis 

selectarum etc. Rom 1781. - Zamboni, B., Memorie intorno alle pubbliche 

fabbriche pili insigni della citta di Brescia. Brescia 1778. Fol. Mit Kupf. 

1m Jahre 1778 fasste Ludovico Mirri den Plan alle Antiken des Museo 

Pio Clementino im Vatikan zu stechen und Visconti, der Nachfolger Winckel

mann's als damaliger Prasident der AlterthUmer, schrieb dazu den Text. 

2. Der klassizirende Zopfstil in Frankreich, das 

Genre Louis XVI, von 1750-1787 bis zum Beginn der 

David'schen Schule. 

In der franzosischen Aussenarchitektur wurde der Stil Jules Hardouin 

Mansart's direkt durch den klassizirenden Zopfstil abgelost und zwar schon ver

haltnissmassig fruh, da das Roccoco auf die Gestaltung des Aeusseren wenig 

Einfluss gewonnen hatte. Schon zu Anfang der Regierung Louis' X V., etwa gleich

zeitig mit Galilei's Fa~adenentwurf fUr S. Giovanni in Laterano in. Rom, ent

stand Servandoni's Modell der Fa~ade von St. Sulpice in Paris, urn 1732, in 
einem ahnlichen Sinne. Der Hallenbau in zwei Etagen, unten in griechisch

dorischer, oben in jonischer Ordnung, in der Mitte mit einem flachen Giebel 

abgeschlossen, der nachmals durch eine Balustrade ersetzt wurde, bedeutet die 
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RUckkehr zum Einfachen. Auch Gabriel, der Hauptbaumeister unter Louis XV., 

huldigte 1745 in seinem Bau Petit-Trianon bei Versailles und noch mehr 

in den 1753 aufgestellten Planen fUr die beiden grossen Gebaude an der Place 

de la Concorde derselben Richtung. 1m letzteren FaIle ging. Gabriel auf 

Perrault's Louvrefa~ade zurUck. Soufflot mit seinem Plane zur Kirche 

St. Genevieve, dem spateren Pantheon, urn 1755 entworfen, leitete die 

Richtung ein, welche den christlichen Kirchen die Form heidnischer Tempel 

gab. Boullee und seine SchUler werden dann immer klassischer; aber es ist sehr 

bemerkenswerth zu sehen, wie mit dem Bestreben, sich von der Renaissance 

los zu machen, zugleich ein Verlust an moderner Anpassungsfahigkeit fUr die 

Antike verbunden ist. Gegen das Ende des lahrhunderts werden die Bau

formen im Aeussern immer schwerfalliger und ungeschickter archaisirend und 

im Innern lasst sich das Genre Louis X VI. dennoch nicht verdrangen. In der 

Dekoration hielt sich das Roccoco langer, etwa bis zum Tode der Marquise 

von Pompadour urn 1764, und wurde dann in UberstUrzender Hast durch das 

Genre «a la greque» abgelOst, welches durch das Bekanntwerden der herku

lanischen Funde in erster Linie hervorgerufen wurde. Der Dekorationsstil 

Louis' XVI. lasst das Muschelwesen und die verschnorkelten Formen fallen 

und kehrt zur grad en Regelmassigkeit zurUck. Eine gewisse Magerkeit und 

Steifheit ist dabei nicht zu vermeiden und nur die gerettete Blumenornamentik 

giebt noch einen heiteren Anfiug. In der Skulptur ergiebt sich bis zum Auf

treten der David'schen Schule nichts wesentlich Neues. Es bleihen immer 

noch die Vertreter der nachberninischen Schule in Thatigkeit, mitunter wieder 

etwas einfacher und von einem wahreren GefUhle beseelt, wie Houdon. Aehnlich 

war es in der franzosischen Historienmalerei; zwar hatte man das Bestreben, 

den grossen Meistern der alteren italienischen Schule zu folgen, aber dies 
blieb ohne sichtbaren Erfolg. Nur in der Genrernalerei kommt ein neuer 

sentimentaler blirgerlicher Ton auf und in der Landschaft finden sich noch 

talentvolle N achfolger des klassischen Stils der Poussin's und des Claude 

Lorrain. 

a) Architektur. 

Der erste Vertreter der franzosischen klassizirenden Zopfarchitektur, 

Scrv an doni, gcboren in Florcnz 1695, gestorben 1766, stammte aus einer 

italienischen KUnstlerfamilie und war zunachst Maler. Die Thcaterdekoration 

bildete seine Spezialitat und veranlasste ihn zu Studien in der Architektur. 

Seill erster Lehrer war der berUhmte Pallini, welcher sich durch Lalldschaften 
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mit Darstellungen von Denkmalern und Ruinen der anti ken Architektur aus

zeichnete. Spater ging Servandoni nach Rom und studirte unter Guiseppe 

de Rossi Architektur. Nach Portugal berufen, malte er die Dekorationen fUr 

die italienis~he Oper, 1724 nach Paris gekommen, erhielt er ebenfalls die 

Leitung der Operndekorationen und zeigte 1728 in der Oper Orion zum ersten 

Male den Zauber seiner Kunst. 1m Jahre 1732 trat Servandoni mit seinem 

Modell fUr die Fa <; ad e von St. SuI pice in Paris hervor u nd fand vielen 

Beifall, da die graden Linien und regelmassigen Saulenordnungen damals 

Fig. 298. Faqade von SI. Sulpice in Paris (n. d. 

Originalplane). 

etwas Neues waren und der Rich

tung der Zeit entsprachen, welche 

sich mit Leidenschaft dem Ge

schmacke fUr die Einfachheit der 

Antike zuwandte (Fig. 298). Der 

Bau von St. Sulpice, 1646 nach 

Zeichnungen von Le Veau be

gonnen und 1678 unterbrochen, 

wurde erst I718 unter der Regent

schaft durch Oppenord wieder 

aufgenommen, aber der Fa<;aden

entwurf desselben wurde durch 

das Modell Servandoni's beseitigt. 

Der Plan zeigt eine Vorhalle in 

zwei Geschossen mit Saulen und 
Architraven im neuklassischenGe

schmack und bildet mit den beiden 

Eckthiirmen eine der grossten 

modernen Kirchenfa<;aden Euro-

pas; aber sle wirkt wie eme Operndekoration, wie die Scenenwand eines 

antiken Theaters. Der bekronende Mittelgiebel wurde 1770 vom Blitze ge

troffen, darauf abgebrochen und durch eine Balustrade mit Figuren ersetzt. 

Der eine Thurm ist spater von Chalgrin verandert. Ausserdem sind von 

Servandoni noch grossartige Plane zu Bauwerken entworfen, aber nicht zur 

Ausfiihrung gekommen. Sein eigentlicher Ruhm blieb der eines Festarrangeurs 

fUr halb Europa. 1m Jahre 1738 gab er in Paris ein dramatisches Schauspiel 

Pandora, nur in Dekorationen, 1739 von ihm die Dekorationen zum Friedens

feste in Paris mit Feuerwerk, aber seine grossartigste Leistung auf dies em 

Felde war die Festdekoration bei Gelegenheit der Vermahlung Elisabeth's von 

Frankreich mit Don Philipp, Infanten von Spanien. 1m Jahre 1755 wurde 

Servandoni nach Dresden berufen, fUr die Dekorationen zur Oper Aetius. 



VIr. Abschnitt. Klassizirender Zopfstil. Gabriel. 

Wie allgemein der Geschmack der Zeit die RUckkehr zur Klassizitat 

forderte, beweist der Umstand, dass die Fa<;ade von St. Sulpice keineswegs 

in dieser Art allein steht, denn wenig vorher erhielt die Kathedrale von 

Auch einen ahnlichen Portikus; aber hier sind die ThUrme im Ueber

gewicht gegen die Mittelhallen. Die Saulen sind hier durchaus korinthisch 

und das ganze sehr reich im Detail. 

J aq u es Ange Ga briel, geboren 17IO (?), gestorben 1782, gehorte ebenfalls 

zu den ersten Architekten, welche den klassischen Zopfstil in Frankreich ein

fUhrten. Sein Grossvater Jaques Gabriel (t (686), war Architekt des Konigs 

und sein Vater Jaques ebenfalls; letzterer baute in Nantes, Bordeaux, Rennes 

und Dijon. Jaques Ange Gabriel war dann einer der ersten Architekten 

unter der Regierung Ludwig XV. und mit den Arbeiten am Schlosse von 

Versailles beauftragt. Es wurden aber meist nur neue Innendekorationen 

ausgefUhrt; der Bau eines Pavillons, mit einem Theile des rechten FIUgeis an 

der Front des Eingangshofes, 1772 - 1774, wurde durch den Tod Louis' XV. 

unterbrochen. Die Dekoration des Theatersaales im Versa iller 

S chI 0 sse von Gabriel ist ein bemerkenswerthes Beispiel des Zopfstils. Das 

SchlOsschen Pet itT ria non, nur ein PavilIon, nahe bei Grand Trianon, 

etwa 1745 fUr Louis XV. durch Gabriel begonnen, zeichnet sich durch strenge 

architektonische Linien aus. Erst Marie Antoinette ordnete die inneren De

korationen an, vielleicht bis 1776, welche mehr aus der Antike genommen 

einen kalten und mageren Eindruck machen (Fig. 299). - (Qu. Rouyer 

Chateaux etc.). Gabriel fUhrte 1751 die Ecole militaire am Marsfelde zu Paris 
aus, vergrosserte das Schloss Compiegne und vollendete den Louvrehof, 

indem er die Attika Lescot's durch eine dritte Saulenordnung ersetzte, welche 

die des Erdgeschosses wiederholte. Das Hauptwerk Gabriel's sind die beiden 

Geb aude an der Place de la Concorde zu Paris, als eine im Ganzen ge

lungene, wenn auch etwas magere Nachahmung der Kolonnade Perrault's am 

Louvre. Louis XV., damals Ie roi bien Aime, war 1748 krank in Metz, man 

glaubte an seinen Tod, aber er genas, vielleicht weder zu seinem, noch zum 

Vortheil des Landes. Zur Feier der Genesung hatte man die gothische 

Kathedrale in Metz mit einem schwerfalligen antiken Portikus versehen und 

der Gemeinderath von Paris votirte dem Konige aus demselben Grunde eine 

Reiterstatue. FUr diese sollte nun ein besonderer Platz geschaffen werden, 

die Place du roi, spatere Place de la Concorde. Hierfur wurde eine Kon

kurrenz ausgeschrieben, an der sich 28 Architekten betheiligten, unter ihnen 

Gabriel, Servandoni, Souffiot, Blondel der JUngere und Constant d'Jvry. Gabriel 

erhielt schliesslich den Auf trag aus den eingegangenen Arbeiten einen neuen 

Plan aufzustellen, welcher 1753 genehmigt wurde. Die Erfindung Mansart's ver-



Fig. 290. W and im P J . a als Petit-Trianon. 
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schiedene Gebaude zu einer einheitlichen Fa~ade zusammenzufassen, wurde 

hier mit grosserem Rechte angewendet. In den beiden Gebauden, welche die 

Place de la Concorde bilden, zum Ministerium der Marine und zum Garde

Meuble de la Couronne bestimmt, erst 1772 vollendet, erreichte Gabriel in 

der That seine Absicht mit der Louvrefa~ade Perrault's zu rivalisiren. Sein 

Unterbau ist sogar besser, weil man die Hinterwand aufsteigen sieht, auch 

das Kuppeln der Saulen ist vermieden und das Verhaltniss 'der Lange zur 

Hohe ist besser, weil das Ganze in zwei unterschiedene Massen getrennt ist. 

Allerdings finden sich hier zwei Range Fenster unter der Kolonnade und der 

Verdacht einer dritten in der Attika. Die Saulen sind zu lang, die Profile 

schwachlich und die Axen bedeutend kleiner als am Louvre (Fig. 300). 

Jaques Germain Soufflot, geboren zu Jrancy 1713, gestorben 1781, 

war als Pensionar der Akademie in 

Rom, erlebte dort die Anfange der neu

klassischen Bewegung auf kunsthistori

schem Gebiete und konnte die neuen 

Funde antiker Bauten personlich ver

folgen. Von stark em Ehrgeize getrieben, 

sandte er bereits von Rom den Entwurf 

eines Doms fUr die Karthauser nach 

Lyon, der aber nicht zur AusfUhrung 

kam. Nach seiner Ruckkehr nach 

Frankreich baute er in Lyon, im klas

sisch-romischen Sinne, das Hotel de 

Fig. 300, Fa,adentheil yon del' Place de la 
Concorde. 

change, spater den Tempel der Protestanten und das Hotel Dieu mit emer 

Kapelle in der Mitte der langen Front. Nach Paris in die Akademie der 

Baukunst berufen, ging SoufBot 1750 zunachst nach Italien zurUck und be

suchte die neuentdeckten Ruinen von Pastum. 1m Jahre 1754 erbaute er das 

Theater in Lyon, welches viel Beifall fand. Unterdess wurde in Paris eine 

Konkurrenz fUr den Neubau der alten Kirche St. Genevieve in Folge 

eines GelUbdes, das Louis XV. wahrend seiner Krankheit in Metz gethan 

hatte, ausgeschrieben, hierin siegte SoufBot und sein Plan wurde 1755 zur 

AusfUhrung gewahlt. Der Grundstein der Kirche wurde 1764, wenige Tage 

nach dem Tode der Pompadour gelegt, aber erst 1781 wurde der Bau voll

endet. Beim Ausbruche der Revolution wurde die Kirche als Pantheon den 

grossen Mannern Frankreichs gewidmet. In dem ganzen Entwurfe spricht 

sich eine Ubermassige Ruhmsucht des Architekten aus, sein Werk sollte in jedem 

StUcke die alteren Monumente Ubertreffen; indess ist es wirklich das grosste 

kirchliche Bauwerk des Jahrhunderts in Frankreich geworden, sowohl seiner 



VII. Abschnitt. Klassizirender Zopfstil. Sonfflot. 

Grosse, als seiner monumentalen Konstruktion nach, wenn auch die Kuppel 

ohne den Vorgang Michelangelo's bei St. Peter nicht zu denken ist. Auf dem 
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ganzen Bau ruht der Geist der 

Encyklopadisten und die Bestim

mung zumPantheon entspricht der 

in ihm verkorperten Stimmung 

fast mehr, als die anfangliche zu 

einer christlichen Kirche. Die 

Grundform ist ein griechisches 

Kreuz mit verhaltnissmassig lan

gen Armen und einer Mittelkup

pel (Fig. 30 I). Die Kreuzarme 

haben Flachkuppeln von nahezu 

der Mittelkuppel gleichkommen

den Durchmesser. An del' Haupt

front, ein korinthischer Portikus 

von tibrigens korrekter DetaiUi

rung, aber mit Ubertrieben grossen 

Zwischenweiten. Unvortheilhaft 

wirkt auch die Verdoppelung der 
Fig.30I . Gl'IIndriss des Pantheon in Paris (n. Isabelle). 

Saulen an den beiden Schmal

seiten. Die Aussenwande del' Kirche sind ganz kahl, l1ur das Gebalk ist herum

gefUhrt und ein Band in del' Hohe der Kapitale schneidet einen mit Festons de·· 

Fig. 302. Ansicht des Pantheon in Paris. 

korirten Fries abo Den Tambour 

der Kuppel umgiebt aussen eine 

ringsum laufende SaulenhaUe, 

darUber ist eine hohe Attika mit 

Fenstern, weIche hier, wie am 

Dom del' Invaliden, eine obere be

malte Kuppel erleuchten, die aber 

in der Mitte selbst wieder durch

brochen ist (Fig. 302). Das Innere 

del' Schifte wirkt elegant durch 

die ringsum gefUhrten Saulen

steUungen. Einige Gewolbpar

tieen wirken schwachlich, weil 

hier der Architekt eine gewisse 

KUhnheit zeigen woUte. Ein Hauptfehler des Ganzen ist, dass die Kuppel 

nicht hinreicht urn dasselbe zu beherrschen, und dass im Innern die 
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vier Pfeiler der Kuppel im Centrum der Kirche mit den begleitenden 

Saulen den Eindruck der Weitraumigkeit stark beeintrachtigen (Fig. 303). Die 

Pfeiler selbst sind sogar noch zu schwach angelegt, obgleich die SprUnge 

derselben, welche sich noch vor Vollendung der Kuppel zeigten, wesentlich 

durch schlechtes Mauerwerk veranlasst wurden. Rondelet verstarkte 1806 die 

Pfeiler, nachdem drei Kom

missionen die Sache als un

reparabel aufgegeben hatten. 

Wegen des konstrukti

yen Misserfolgs mit den 

Pfeilern der Kuppel hatte 

Souffiot viele Anfeindungen 

zu erdulden, die seine Ge

sundheit erschUtterten. Ais 

einer seiner heftigsten Geg

ner that sich ein Architekt 

P. Patte (1723-1812) hervor, 

von dem ausser Dekoratio

nen nichts besonderes her

rlihrt. Auch die Plananlage 

Soufflot's wurde getadelt, 

obgleich, wenn man die ur

sprlingliche Bestimmung der 

Kirche im Auge behalt, wo

l1ach der Religuienkasten der 

heiligen Genofeva unter der 

Kuppel stehen soUte und 

das Chor fUr die Ordel1s

geistlichen nathig war, die 

Anlage der langen Quer

schiflsarme nieht ungerecht-

fertigt ist. 

Fig. 303. Schnitt dllrch die Klippel des Pantheon in Paris 
(n. Isabelle). 

Soufflot baute in Paris noeh el11lges von mittelmassigem Interesse; so 

im Jahre 1756 die neue Sakristei von Notre-Dame zu Paris. Auf seine 

Rechnung kommt auch die VerstUmmelung der Hauptpforte des westliehen 

Portals; dann von ihm : die Orangerie des Sehlosses de Menars, das Hotel 

de Lauzan, 1770 der Dmbau der Fontaine de l'Arbre-sec, an der Eeke der Rue 

St. Honore und der Rue de l'Arbre-sec, und von 1771 ab die Ecole de Droit 

def Sorbonne an der Place du Pantheon. 



VII. Abschnitt. Klassizirender Zopfstil. Gondouin. 

Der Geschmack fUr die Antike war schon der allgemein herrschende 

geworden, als Gondouin, geboren zu St. Quen sur Seine 1737, gestorben 

Paris 1818, von Rom nach Paris zuruckkehrte. Sein Vater war Obergartner 

des Konigs in Choisy~le-Roi und von Louis XV. protegirt kam der Sohn 

Fig. 304. Front des Amphitheaters und Strassenfront von def Ecole de Chirnrgie in Paris 
(n. Krafft n. Ransonette). 

zuerst 111 die Schule BIondel's und dann als Pensionar nach Rom. Sein· urn 

1769 errichtetes Hauptwerk ist die neue Schule der Chirurgie, fUr den berUhm

ten Chirurgen La Martiniere in der Rue des Cordeliers zu Paris. Das Ge

baude der Ecole de chirurgie umgiebt mit drei Seiten einen grossen Hof, 

der nach der Strasse von vier Reihen jonischer Saulen abgeschlossen ist. Das 

Hauptgebaude, im Grunde des Hofes, enthalt das Amphitheater fUr 1200 Per

sonen, von oben beleuchtet; davor ein grossartiges Peristyl von sechs korinthi-
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schen Saulen, durch zwei Etagen gehend. (Fig. 304.) Das Ganze ist eine fUr 

diese Zeit gelungene Nachahmung der Antike, im Sinne des Palladio (Qu. 

Krafti: et Ransonette, Paris 1802). Gondouin ging zum zweiten Male nach 

Italien, er wollte das ganze Terrain der Villa Hadriana kaufen, kam aber nicht 

mit diesem Plane zu Stande. Indess zeichnete er die Ruinen der Villa, urn 

die Zeichnungen Piranesi zu Uberlassen, dann richtete er seine Thatigkeit auf 

die Bauwerke Palladio's. Ais seine Thatigkeit durch die Revolution unter

brochen wurde, widmete er sein Ubriges Leben dem Bau einer Villa auf 

seinem Landgute. Die Einrichtung des Museum Dupuytren, im Refektorium 

Fig. 305. Frontansichtder Kirche 51. Philippe dn Ronle in Paris (n, Krafft n. Ransonette). 

des Klosters der Cordeliers, in den lahren 1774- 1776, rlihrt von Gon
douin her. 

Das College de France, Rue des Ecoles in Paris, 1744 von Chalgrin 

begonnen. Von demselbenArchitekten die Kirche St. Philippe du Roule, 

im Faubourg St. Honore, 1760-1784 ganz im neuklassischen Sinne erbaut. 

Die Front mit dorischem Saulenportikus und Giebel, das Dach durch eine 

Attika verdeckt (Fig. 305). Der Plan, dreischiffig, mit Tonnengewolben in 

Holzkonstruktion auf jonischen Saulen Uberdeckt, die Abside durch eine 

massiv gewolbte Halbkugel geschlossen (Qu. Kraft't et Ransonette, Paris 1802). 

Chalgrin setzte 1777 die Arbeiten an St. Sui pice fort unci anderte den Thurm

entwurf Servandoni's. Maclaurin war 1779 noch an der sUdlichen Partie von 

St. Sllipice beschaftigt, aber die Revolution llnterbrach den Fortgang dieser 

Arbeiten. Der klassische Geschmack vernichtete in dieser Zeit manche schone 

Ausstattung der alten Kirchen; so wurde 1744 der von Lescot und Goujon 
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herrUhrende Lettner des Chors von St. Germain l'Auxerrois 111 Paris ab

gebrochen und durch eine formlose neue Dekoration von einem Architekten 

Baccarit ersetzt. Einige Reste des alten Lettners befinden sich jetzt im Louvre. 

Die Architekten Peyre der Aeltere und der JUngere, Boullee, Heurtier, 

Mique, Paris, Potain und Huve wurden berufen, um unter Louis XVI. neue 

Projekte fUr den Umbau der alten Flugel des Schlosses Versailles an der Cour 

d'entree vorzulegen, aber Alles blieb liegen als Louis XVI. 1789 gezwungen 

wurde, Versailles zu verlassen und die Tuilerien zu bewohnen .. Unter der 

Revolution wurde dann das Schloss gepltindert und verwtistet. Von Peyre, 

um 1762 ein Haus in Paris bei Ie Clos-Payen belegen, erbaut; Fltigelbauten 

mit Giebeln abgeschlossen, dazwischen eine dorische Halle im Erdgeschoss 

mit Balkon daruber, schon ganz im neuklassischen Geschrnacke (Qu. Krafft et 

Ransonette etc.) Von Carpentier der PavilIon de la Bossiere, Rue Riche 

1767, noch ganz im Zopfgenre Louis XVI. Das Hotel d'Uzes, Rue Mont

martre urn 1767 von Led oux. Zwei Geschosse mit korinthischem Saulen

portikus im Mittelbau, darUber ein Halbgeschoss, unten mit rundbogigen Fen

stern, oben mit graden Sturzen. Von demselben, das Haus der Melle. Saint

Germain, Rue des Porcherons, 1722, mit dorischem Saulenportikus und ge

suchter Einfachheit des Aeusseren. Ebenfalls von Ledoux die Zollhauser an 

den Barrieren von Paris, wieder mit borrornineskem Anhauch. Von Gittard 

urn I761 das Haus LulIi's an der Ecke der Rue St. Anne. 

Die jetzige Physiognomie des Palais Royal in Paris datirt vom Ende der 

Regierung Louis' XIV. Um 1763 brannte das Theater neben dem Palais ab 
und ein FIUgel desselben wurde mit zerstort. Der Architekt M 0 r ea u baute 

dann die Fa<;ade mit dem schonen dreifachen Eingange, durch Arkaden mit 

den Eckpavillons verbunden an de r Place dn Palais Royal. Ein anderer 

Architekt, ContatH, baute das Innere aus und errichtete auch die berlihmte 

Doppel-Ehrentreppe in einem ovalen Treppenhause, welche zur ersten Etage 

fUhrt. Von Moreau, um 1760, auch der Umbau der Fontane des Haudriettes. 

1m Jahre 1781 zersWrte ein anderer Brand das Theater des Palais royal und 

der Herzog von Chartres, der spatere Philippe-Egalite, fasste den Plan, den 

Garten durch drei Strassen zu isoliren und nach dem Muster der Prokuratien 

in Venedig mit Galerien zu umgeben, hinter den Galerien Laden und dar

tiber W ohnungen anzulegen, also eine grundliche spekulative Ausnutzung des 

Eigenthums der Krone vorzunehmen. Der Architekt Victor Louis bekam 

1775 den Auf trag zur Ausftihrung des Plans. Grimm schildert 1784 in seinen 

Briefen dies neue Palais Royal als einen feenhaften Aufenthaltsort der ele
ganten Welt und der Demi-monde. Bekanntlich bezeichnete Camille Des

moulins einen Baum im Garten des Palais als den Sammelpunkt der Revolu-
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tion, von dem die Massen zur ZersWrung der Bastille ausgingen. Das 

Theater im Palais Royal, 1787-1790 erbaut, unter dem Consulat 1799 

der Comedic Fran<;aise eingeraumt, ist ein sehr verdienstvolles \Verk dessel

ben Architekten. Schon [rtiher, um 1773, hatte Louis das grosse Theater in 

Bordeaux gebaut und war durch dasselbe berUhmt geworden (Fig. 306). 

Auch das aIte jetzt zerstorte Pariser Opernhaus war von Louis errichtet. 

Jacques Denis Antoine, geboren zu Paris 1773, gestorben 1801, zuerst 

Maurer, wurde als Architekt 

ein entschiedener Vertreter 

der neuklassischen Richtung. 

Er ersetzte den Architekten 

Desmaison bei der Aufgabe, 

die Baulichkeiten des 

alten Palais de Justice 

zu Paris in ein Ganzes zu 

verwandeln. Die Galerien, 

welche den grossen Hof vor 

der Hauptfront umgeben, 

sind sein Werk, ebenso das 

neue Geschoss tiber der Salle 

desPas-Perdus des deBrosse. 

Das Portal im inneren Hote 

des Hospitiums der Charite, 

mit griechisch - dorischen 

Saulen nach den Mustern 

von Pastum, lenkte die Auf
merksamkeit auf ihn. Sein 

Hauptwerk ist die Mtinze, 

um 1771 in der Rue Gui-

Fig. 306. L~ingcnschnitt lllld Hallptfront des Theaters 
in Bordeaux (n. Fergusson). 

negaud zu Paris mit einer ganz italienischen Palastarchitektur errichtet. 

Die Hauptfa<;ade hat einen Mittelbau von sechs jonischen Saulen, darUber 

eine Attika mit Standbildern, das Erdgeschoss hat Bossagen. Das Mineralien

kabinet mit korinthischen Saulen, einer Tribuna und vergoldeten Stuckarbeiten 

fand man zu reich. Das Hotel Berwick zu Madrid und das MUnzgebaude zu 

Bern sollen nach Planen Antoine's erbaut sein. 

Boullee verwandeIte 1773 das ehemalige Palais Elysee fUr den 

reichen Finanzier Beau jou in eins der elegantesten Werke der zweiten HaUte 

des 18. Jahrhunderts. Boullee ist der Meister der neuen Architekturschule, 

welche die neuklassische Epoche David's vorbereitet. Er ist berUhmter durch 
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scinen Untcrricht und seine SchUler, aIs durch seine Werke. Das Haus der 

Madame de Brunoy, Champs-Elysees, 1772 von Boullee erbaut, zeigt eine 

Tempelfront mit jonischen Saulen, ein terrassirtcs Stufendach liber der Vor-

Fig. 307. Frontansicht lind SChllitt vom Hause del' Madame de Brunoy in Paris (n. Kratft n. Ransonettc). 

halle, mit einem Monument bekront (Fig 307). 1m Hauptsalon eine jonische 

Pilasterordnung darUber ein Spiegelgewolbe, mit grosser Voute, ganz mit 

einer figlirlichenKomposition bemah. FUr die Oeffnungen ist Uberall der 

Rundbogen angewendet (Qu. Krafh et Ransonette etc.). Aehnlich, im antiken 

Sinne, das lagdhaus des Herzogs von Laval, Boulevard du mont Parnasse, 
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1774 von Cellerier errichtet. Das Theater Favart, die italienische Oper in 

Paris, 1783 durch Heurtier erbaut, 1884 durch de Wailly verandert. Von 

Mique die Anlage der Garten von Trianon. Brogniart lind seine Zeit

genossen sind wo moglich noch antiker als ihre Vorganger und stehen mit 

Ausnahme ihrer Innendekorationen schon ganz auf dem Boden der Neu

klassik. Das Maison Dervieux, Rue Chantereine, 1774 von Brogniart erbaut 

und 1789 durch Bellanger verlindert, zeigt eine Hauptfront mit korinthischen 

Saulen durch zwel Geschosse 

gehend, durch e1l1e Balustrade 

liber dem Hauptgesimse abge

sehlossen. Vor der Front des 

umfangliehen Baus eine Cour 

d'honneur (Qu. Krafft et Ranso

neUe etc.). Das Haus St. Foix 

et Carenne, Rue basse du Ram

part, 1775 von Brogniart errici1tet, 

1798 Hof und Treppe dureh 

Happe umgebaut, im Hauptge

sehoss mit doris chen Saulen und 

Rundbogenfenstern dazwisehen, 

darunter ein Erdgesehoss in Rusti

ka, ist von monumentaler Wir

kung (Fig. 308 u. 309). Die Gar

tenseite, sehr vornehm in ein

fachem Quaderbau mit Rund

bogenf~nstern, in den Risaliten 
mit jonischen Saulen eingefasst, 

mit Figurenfriesen darliber. 1m 

Innern, besonders in der Kuppel 

Fig. 308. Grundriss des Hallscs St. Foix ct Care nne in 
Paris (n. Kratli n. Ransoncttc). 

des Treppenhauses, noeh ein starker Nachklang des Barocks bemerkbar 

(Qu. wie vorl. Die Kirche St. Louis d'Antin, Rue Caumartin, eben

falls urn 1782 von Brogniart; ebenso das Kapuzinerkloster in der Rue Cau

martin, spater in das Lycee Bonaparte verwandelt. Von einem Arehitekten 

Poyet urn 1775 das Haus des MaIers Gallan, Rue du Mont Parnasse (Qu. Krafft 

et Ransonette etc.). Contant d'Ivry beginnt 1764 die Kirche der Madelaine, 

aber sein Nachfolger Couture machte ganz neue PILine und die Ausflihrung 

des Baues gehort nicht mehr in die Spatrenaissance. Eine Anzahl Pariser 

Hauser von Lemoine, Ollivier, Bellanger, Itasse und Chevalier, in den acht

ziger Jahren erbaut, zeigen nur noch im Innern etwas vom Dekorationsgenre 
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Louis XVI. (Qu. Krafft et Ransonette etc.). Auch die Neugothik meldet 

sich bereits 1786 in einer von Paris entworfenen Garten-Architektur; emem 

Thurm mit Pumpe und der dieselbe treibenden WindmUhle. 

1m Jahre 1780 die Chapelle S. Nicolas, Rue du Faubourg St. Honore 

von Girardin; 1787 das Theatre der Porte St. Martin von Nicolas Lenoir, ge

nannt Le Romain. Der Architekt Lecamus de Mezieres hatte 1762-1765 die 
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Fig. 30<). Garlcnfronl und SciInill des Hallses Sl. Foix el Carellilc (n. Kralft u. Ransonelle). 

Halle au Ble zu Paris an Stelle des abgerissenen Hotel des Soissons errichtet. 

Das Gebaude der Halle ist kreisrund und umschliesst einen Hof. Legrand 

und Molinos Uberdeckten diesen Hol' 1782-1783 mit einer holzernen Kuppel, 

nach dem Systeme Philibert de 1'Orm's, aber diese brannte ab und \vurde zu 

Anfang des 19. Jahrhunderts durch eine Eisenkonstruktion, eine der ersten 

ihrer Art, ersetzt (Qu. Gailhabaud. Heft 77). 

Der Architekt und Maler Charles de Wailly (1729-1798), ~er auch in 

Genua den Salon des Prinzen Spinosa, in Paris das Hotel d'Arguison und das 

Hotel de Voyer im Stile Louis XVI. dekorirte, erbaute eb~nfalls in Paris das 

Maison Pajou, Rue Pepiniere im Jahre 1776 (Qu. Krafft et Ransonette etc.). 
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Derselbe Architekt, mit Peyre gemeinschaftlich, errichtete 1789 das Odeon

Theatre in Paris. Von dem Architekten Rousseau um 1786 das Hotel des Prinzen 

Salm-Kyrburg, Rue de Lille, spater zum Palais der Legion d'honneur ein

gerichtet. 

1m Hotel Nourissart zu Limoges, 1774-1780 erbaut, zeigt sich eme 

RUckkehr zum Stil Louis XIV., nur koquetter in der Auffassung (Qu. Rouyer). 

Das Hotel de la Prefecture zu Lille, 1786 durch Lequeux, einem SchUler von 

Louis, erbaut, zeigt eben falls das Eindringen des klassischen Architekturstils in 

die Details (Qu. Rouyer). 

b) Skulptur und Malerei. 

Pigalle, Coustou der JLingerc (1716-1777) und Houdon (1741-1828) 

setzen die Traditionen der nachberninischen Skulpturschule auch wahrend der 

Zopfzeit fort; bis zum Auftreten der David'schen Schule ergiebt sich nichts 

wescntlich Neues. Jean Antoine Houdon, der talentvollste Bildhauer dieser 

Zeit, bringt es in seinem heiligen Bruno in S. Maria degli Angeli zu Rom, 

nach allen Uebertreibungen des ekstatisch gesteigerten GefLihlsausdrucks, wieder 

zu einer Darstellung einer dcmLithigen innigen Karthliuserandacht. Von ihm 

befindet sich eine geistreich bchandelte Statue Voltaire's im Theatre fran<;ais 

zu Paris, im Louvre eine geistreiche BronzebUste Rousseau's und die Erz

statue einer unbekleideten Diana, fein und leicht, wenn auch mehr im Charakter 

eincr Venus. 

Von Pigalle um 1769 das Mausoleum des Marschalls Hcrzog de Har

court, in Notre-Dame zu Paris und 177 I von demselben mit Mouchy, Le Comte, 
Caffieri und Dupre gemeinschaftlich die Figuren der Attika auf dem MUnz

gebaudc Antoine's. Coustou, der JUngere, hatte das Giebelfeld der Kirche 

St. Genevieve mit einer Darstellung aus dem christlichen Ideenkreise geschmuckt, 

aber bei der Umwandlung des Gebaudes zum Pantheon wurde die Arbeit 

durch ein Werk Moitte's, «das Vaterland Geschenke vertheilend» ersetzt. 

Mignot arbeitcte 1760 eine Najade fLir den Umbau der Fontane des Haudriettes. 

Philippe Caffieri und Gouthiere (geboren 1740) machten sich als Bildhauer fUr 

klein ere Gegenstande bekannt. Antoine Denis Chaudet (1763-1810), der erste 

franzosische Bildhauer am Ende des 18. Jahrhunderts, war bereits ein cnt

schiedener Klassizist von der Schule David's, wclche die strenge Nachahmung 

der Antike aufbrachte. 

Mit Carie Vanloo war der letzte talentvolle franzosische Vertreter der 

Historienmalerei der Renaissance gestorben; 1. B. Fr. de Lagrenee (t 1805), 

EllE II. 
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Pierre (t 1789) und Suvee (t 1807) setzten dies en Kunstzweig nicht mit dem

selben Erfolg fort. Die klassizirende Richtung der Zeit, welche auf das Ein

fache hindrangte, verschaffte einer monochromen Malerei al fresco, wie sie 

Gibelin libte, eine gUnstige Aufnahme. Esprit-Antoine Gibelin (1739-1814) 

Maler und Antiquar, geboren zu Aix in der Provence, studirte in ltalien nach 

Fig. 310. Greuzc. Dcr zcrbrochenc Krllg. 

Rafael, Giulio Romano und Polydor, hauptsachlich nach Letzterem. Er kommt 

1771 nach Paris und wird mit dem monochromen Fries liber dem Hauptportal 

der Ecole de medicine beauftragt, Louis XVI. umgeben von Tugenden dar

stellend. Weiter sind von ihm: eine Kolossalfigur der Hygiene und zwei 

monochrome Fresken in den Frontons der Ecole militaire. Ein anderes 

monochromes Fresko von ihm, die Predigt des heiligen Franciscus im Chor 

der Kirche der Kapuziner, jetzt St. Louis, von Brogniart erbaut. Uebrigens 

sind die Erfindungen Gibelin's neu und geistreich. 
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Ein origineller Vertreter der neuen Genremaler, 1. B. Greuze (1726-1805), 

giebt die gemuthliche sentimentale Seite des bUrgerlichen Familienlebens wieder. 

Seine «vaterliche VerwUnschung» und sein «bestrafter Sohn» im Louvre sind 

in dieser Art origin ell. Es ist etwas von der Auffassung Diderot's in diesen 

Bildern, oder auch eine Parallele mit Hogarth; wie dieser ist Greuze ein 

Maler der Litteratur. Uebrigens ist derselbe ein tUchtiger Maler, er hat Farbe 

und Modellirung. Seine «Dorfbraut», ebenfalls im Louvre, ist eins seiner 

besten Bilder mit dem Ausdrucke einer reinen Jungfraulichkeit, allerdings fehlt 

nicht der dem Jahrhundert eigenthUmliche Zug von Koquetterie; «der zer

brochene Krug» ist das Muster dieses Genre's, der Kopf des Madchens hat 

noch die Unschuld der Kindheit, aber das Busentuch ist verschoben, die Rose 

an der Brust entblattert sich und der Krug lasst das Wasser durch einen Riss 

entweichen (Fig. 310). Honore Fragonard, Maler und Kunststecher, geboren 

zu Grasse 1733, gestorben 1806 in Paris, ein SchUler von Boucher, vertritt die 

Verbindung der Malerei mit dem Dekorationsgenre Louis XVI., aber er ist 

weniger mythologisch als sein Meister. Er hat den Geschmack, die Phantasie 

und die Caprizen seiner Zeit mit Meisterschaft zur Anschauung gebracht. 

Sein Aufwand an malerischen Mitteln ist gering, aber er erreicht damit seinen 

Zweck. Von ihm im Louvre: der Oberpriester Con:sus sich opfernd, um Callirhoe 

zu retten, eine Landschaft und die Musikstunde. 

Doyen (t 1806), Peyron und Vien, besonders der Letztere, der Lehrer 

David's, bekampften die italienische oder akademische Schule und wollten die 

Malerei zum strengen Kultus der Antike zurUckfUhren. Jean F ran ~o is 

Peyron, geboren zu Aix in der Provence 1744, gestorben 1815, kam 1773 in 

das Atelier Lagrenee's, erhielt den Preis fUr Rom und woHte seitdem der 

Naturund der Antike folgen. Sein «Cimon im Kerker», jetzt im Louvre, 
wurde noch in Rom ausgeflihrt, ebenso «Sokrates den Alcibiades aus dem 

Hetarenhause fuhrend» und «die jungen Athenerinnen das Loos ziehend um 

dem Minotaurus iiberliefert zu werden». Nach Paris zurUckgekehrt, wurde 

Peyron Mitglied der Akademie, spater Direktor der Manufaktur der Gobelins 

und malte 1787 seinen «Tod des Sokrates», in demselben Jahre als David durch 

ein denselben Stoff behandelndes Bild seine Schule einleitete. J os e p h Marie 

Vie n (1715-1809) ist der Lehrer David's und gehort nocl! entschiedener zu 

den Begriindern der neuklassischen Richtung. 

Del' Landschafts- und Marinemaler Joseph Vernet (1714-1789) foIgt 

noch der von den Poussin's und Claude Lorrain geschaflenen idealistischen 

Richtung. Von ihm im Louvre, die Ansichten der franzosischen Seehafen, 

im Charakter von Veduten,' aber auch sehr schone Marinen und besonders 

vortrefflich gemalte SeestUrme. Von Hubert Robert (1733-1808) sind 1m 
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Louvre zwel gut gemalte Landschaften mit romischen Ruinen. Vom Ritter 

de Barde stammen aus dieser Zeit sehr werthvolle Gouachen. 

c) Dekoration. 

Das Dekorationsgenre Louis XVI. kommt schon 1745-1750 einigermassen 

zur Geltung und geht seit dieser Zeit bis 1770 neb en dem Genre Louis XV. 

her, ohne dasselbe ganz zu verdrangen. Die Begierde nachdem Neuen war die 

Ursache der Geschmacksanderung und die in diese Zeit fallenden Entdeckungen 

in Pompeji und Herculanum gaben derselben die spezielle Richtung. Von 

1764 ab wurde die Antike, und vorzugsweise die griechische Antike, Mode 

und man erfand das Genre «:1 la greque», ohne die Sache besonders ernsthaft 

Fig. 3II. Cauvet. Fries. 

zu nehmen, man wollte zur Abwechselung einmal wieder grade Linien sehen. 
Das neue Ornamentgenre verband sich bequem mit dem schon frliher in Auf

nahme gekommenen Chinesischem, da hier ebenfalls das Naturalistische vor

herrschte. Einen Fortschritt gegen das Roccoco bezeichnet das neue Genre 

Louis XVI. durchaus nicht, denn das, was man etwa durch gross ere Korrekt

heit gewann, blisste man durch Kalte und Magerkeit wieder ein. - In das 

Innere der Raume fanden nun die alten Pilaster-Ordnungen wieder Eingang und 

verbanden sich mit naturalistisch-blumistischen Elementen, aber die wieder ein

geflihrte Arabeske heuchelte nur die Wiederaufnahme der Antike, im Grunde 

genommen gab sie schwachliche Reminiscenzen des Stils Louis XIV. wieder. 

Die inneren Dekorationen von Petit Trianon, etwa bis 1776 fUr die 

Konigin Marie Antoinette ausgefiihrt, zeigen strenge architektonische Linien

flihrung; und die Motive der im Ganzen kalten und mageren Ornamentik sind 

mehr wie frUher aus der Antike genommen (vergl. Fig. 299). Ein Salon im 

Hotel des Postes zu Paris weist eine besonders korrekte Magerkeit auf. Der 

Salon im Hotel Bouflers zu Paris von 1786 hat wieder eine Pilasterordnung 

mit Gebalk und Chornische, darUber eine Voute, zwischen den Pilastern Bas-
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relieffelder in Holz geschnitzt, Frauengestalten mit Ornamentik verbunden 

darstellend, im Ganzen sehr anmuthig. 1m Hotel Vigier zu Paris, von 1786 

erbaut, gute Holzschnitzcreicn im Stil Louis XV!., wieder mit sehr klas

sischem Akanthus ausgestattet. Das Hotel Nourissart zu Limoges hat gute 

Fig. 312. Spicgclconsolc von Lalonde (n. I\Iaitrc orncmanistcs). 

Boisserien von Jean Baptiste Barry, 1774-1780 nach Motiven von Delafosse 

ausgcflihrt, stilistisch in einer Rlickkehr zum klassischcn Barock, nur koquetter. 

Aehnlich der Salon cines Hotels in Lyon, Rue du Puits Gaillot, in den letzten 

Jahrcn dcs 18. Jahrhunderts erbaut. 1m Hotel Cosserat zu Amiens, um 1785, 

gute Holzarbeiten der WUnde im Stil Louis X VI. von sehr feiner, aber ge

mUssigter Ornamentik (Qu. Rouycr). 
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Ennemond Alexandre Petitot, Architekt, geboren zu Paris 1730, stirbt 

am Anfange des 19. Jahrhunderts, ist ein Hauptvertreter des falschen Griechen

thums; seine Kompositionen wirken freiwillig oder unfreiwillig k0111isch, \Vie 

an den Figuren seiner Maskerade a la Greque zu be111erken. Pierre Phi-

Fig. 313. Salembier. Friese (n. Maltres ornemanistes). 

lip p eCho ffa ft, Ornamentzeichner und Stecher, geboren zu Paris 1729, stirbt 
180g, verbindet das Chinesische mit der Nachah111ung des Griechischen. Jean 

Fig. 3'4. Salembier. Fries. 

Fran,>ois de N eufforge, Bildhauer, Architekt und Stecher, geboren bei 

Llittich, und Jean Charles Delafosse, Architekt, Dekorateur und Professor 

der Zeichenschule, geboren 1721 zu Paris, gehoren zu den fruchtbarsten Or

na111entikern i111 Genre Louis XVI.; besonders der Letztere verbindet in seinen 

zahlreichen Kompositionen die Elemente des frliheren Roccoco, die leichte 

Cartousche, das naturalistische Blumenwerk, mit dem Gesch111ack fUr Sym-
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metrie und grade Linien. Durch Cauvet, Lalonde und Salembier erleidet das 

Genre Louis XVI. eine Aenderung, indem nun der Akanthus nach antiken 

Mustern wieder in seine Rechte tritt, jedoch immerhin in einer bemerkenswerth 

modernen und origin elI en Auffassung. Gillet-Paul Cauvet, Architekt, Bild

hauer, Ornamentiker und Ciseleur, geboren zu Aix 173 I, gestorben zu Paris 

1788, kann als der hervorragendste Ornamentmeister dieser Zeit bezeichnet 

werden. Seine graziOsen und leichten Erfindungen vermeiden durchaus das 

gezwungen Archtiologische der frliheren und konnen oft als musterhaft gel ten, 

seine Arabeskenfriese erinnern wieder an den Sti! Lepautre's (Fig. 3 II). Auch 

Fran<,:ois Boucher, der Sohn, Pierre Gabriel Berthault de Fontanieu und 

Marillier gehoren zu den Meistern dieser Richtung. Von P. Moreau und lean 

Fran<,:ois Forty, 1775-1790 arbeitend, und Lalonde, in der ersten Halfte des 

18. lahrhunderts thatig, sind eine Menge eleganter Entwlirfe zu Gernthen im 

Stil Louis XIV. vorhanden: Pendulen, Kassetten, Leuchter und anderes (Fig. 312). 

Salembier, Ornamentzeichner und Stecher, in der zweiten Hnlfte des 18. lahr

hunderts arbeitend, zeichnet sich durch einen eigenthlimlichen Schwung seiner 

Ornamentik aus. Seine elIiptischen Ranken und die langgezogenen, weichen 

rundlichen, wie in feines Leder geschnittenen Formen seines Akanthus geben 

noch einmal, kurz vor dem Abschlusse der Renaissanceperiode, eine eigen

thlimliche Auffassung der Renaissanceornamentik (Fig. 3 I 3 u. 314). Ranson, 

Dekorationsmaler, in del' zweiten Halfte des lahrhundel'ts al'beitend, ist durch 

seine geschmackvoll arrangirten natlirlichen Blumen und durch seine Kompo

sitionen zu Trophnen bemel'kenswerth. lean Dugourg und Claude Louis 
Desrais kommen 111 ihl'en Al'abesken fast ganz auf Lepautl'e zurlick. 

L. Prieur, Zeichner und Ciseleur des Konigs, in del' zweiten Halfte des 

18. lahrhunderts, thut sich zuletzt als ein Ornamentmeistel' von individueller 

Begabung hervor. Sein petel'silienartiger Akanthus ist berlihmt und zeigt noch 

einmal cine echt franzosische Modifikation der Antike (Fig. 315). 

d) Kunstgewerbe und Kleinkunst. 

1m Ganzen ist ein Rlickgang der kunstgewerblichen Leistungen unver

kennbar, seit die mannigfach angefeindete Renaissance ihre zu Neubildungen 

treibende Kraft verloren hat. Die archaologisch klassizirende Richtung der Zopf

zeit vermag aber nicht, die alten machtigen Impulse zu erneuern und verleidet 

mit ihrem Drnngen nach dem Einfacben die Freude an zierlichen Bildungen. 

Auch waren der Hof wie der Adel finanziell in Bedrangniss und ertheilten 

nicht mehr so haufig die Auftrage zur Ausstattung reicher Bauwel'ke, mit 
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deren Entstehen das Kunstgewerbe innig zusammenhangt. Eine besondere 

Wichtigkeit behauptet noch das Porzellan fUr Gerathebildungen und fUr die 

Inkrustationen der zierlichen Mabel im Genre Louis XVI. Die kanigliche 

Porzellan-Manufaktur war 1556 von Vincennes nach Sevres Ubergesiedelt, wie 

frUher unter Boileau's Direktion stehend. Man machte immer noch die fUr 

den Decor sehr geeignete Porcelaine tendre und erst 1761 erkaufte man von 

P. A. Hanong, Sohn des Direktors der Porzellanfabrik in Frankenthal in Baiern, 

das Geheimniss Bottger's, die Erfindung des echten Porzellans, die Zusammen

setzung der Pate dure. Das nOthige Kaolin fand sich in den SteinbrUchcn 

von St. Irieux, und der Chemiker Maguer etablirte 1769 die Fabrikation der 

harten Porzellans in den Ateliers von Sevres. Daneben ging aber immer noch, 

bis 1804, die Fabrikation der Porcelaine tendre "'eiter, bis Brogniart den 

trockenen und harten Geschmack des Empire auch auf dies em Gebiete einfUhrt.e. 

Der berUhmte Glanz, die nie wieder erreichte Farbenpracht der TUrkis- und Rosa

grUnde, sind nur der Pate tendre eigenthiimlich. Barockformen werden unter 

Louis XVI. wieder haufiger verwendet als das zierlichere Roccoco. Das beste 

unter Louis XVI. in dieser Technik Geleistete sind die Mobel-lnkrustationen 

mit einer Emailmalerei auf der Flintglasdecke des Porzellans, von nie wieder 

erreichter Vollendung und Farbenpracht. Brogniart verdarb dann den 

Porzellanstil ganz. Man machte unter seiner Direktion romische, agyptische 

und olympische Riesenkrater, Sourtouts, Tische und dergleichen mit uber

schwanglichen goldenen Lorbeerkranzen, gemalten heroischen Scenen, Land

schaften und riesigen Blumenbouquets, wodurch die ursprUngliche Feinheit 

ganz verloren ging. 

Die Mabel dieser Zeit haben eine leichte, koquette Anmuth und Zierlich

keit und beruhen in der Technik noch auf den guten von Boulle und Riesner 

eingefUhrten Prozeduren. Die Fabrik der Ebenisterie d'Ameublement, damals 

durch J aco b einem SchUler der Vorgenannten begrUndet, besteht noch hente. 

Die Manufaktur des Gobelins kommt unter die Direktion des Architekten 

Soufflot und die Technik erhlilt durch Vaucanson, dem berUhmten Mechaniker, 

mannigfache Verbesserungen; aber man flingt schon an, alte Bilder aus den 

Museen mit unendlicher Mlihe zu kopiren, und spater gelingt es gar nicht 

mehr die Bilder der neuen klassischen Schule richtig wiederzugeben. Die 

Tapisseries verloren die Harmonie, wurden schwer und schwarz. 

Die Goldschmiedearbeiten erhielten durch Anwendungder grad en Linie 

und den Mangel an Ornamentik eine unangenehme Harte. Man bildete sich 

ein, griechisch zu arbeiten und verlor darUber das Alte, Gnte aus dem 

Auge. Auch die Medaillenstecherei folgte dem antikisirenden Zuge der Zcit 

und licss die mythologischen Allegoricn vorherrschen. 
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Nur in der Kupferstechkunst bewahrte Frankreich sein aItes Prestige. 

England, Deutschland, selbst Italien sandten ihre Kupferstecher nach Frank

reich, um sich dort zu bilden. Der grosste Kupferstecher dieser Zeit, der 

Deutsche Johann Georg Wille (1715-1808), kam mit G. F. Schmidt 1736 

nach Paris und wurde seit 1758 naturalisirter Franzose. 

e) Kunstlitteratur. 

Die Veranderung des Kunstgeschmacks war durcb eine litterarische Ee

wegung eingeleitet: Laugier's Essay sur l'architecture, Paris 1752, brachte 

einen starken Angriff gegen den .Earock- und Roccocostil, Graf Caylus schrieb 

1752--1767 im Recueil d'antiquites die erste Geschichte der griechischen Plastik. 

Die VerOffentlichung der Pitture di Ercolano hatten das Genre it la Greque 

zur Folge und hieran schloss en sich eine Anzahl Publikationcn dcrselben 

Richtung. J. D. Le Roy, Les ruines des plus celebres monuments de 1a Grece, 

Paris 1758. Fo!. Mit Kupfern; C. M. de Lagardette, Les ruines de Paestum 

ou de Posidonia, ancienne et moderne ville de la Grande-Grece mesurec et 

dessinees sur Ies Iieux, Paris 1799. Fo!. Mit Kupfern nach Zeichnungen 

soumot's; 1. Houel, Voyages pittoresques dans Ies iles de SiciIie, de MaItc 

et de Lipari. Paris 1782. 4 Ed. in Fo!.; Saint-Non, Voyage pittoresque ou 

description des royaumes de Naples et de Sicile, Paris 1786, 4 Ed. in Fo!.; 

schliesslich in das 19 . .Tahrhundert hinliberreicbend, Quatremere de Quincy, 

A. Ch., Dictionnaire de I'Architecture Paris 1795- 1825. 3 Vol. 4.; und Choiseu1-

Gouffier, Voyage pittoresque de 1a Grece, Paris 1788-1724, Fol. Mit Kupfern. 

Die romischen AIterthlimer lta1iens und Frankreichs behande1n fo1gende 

Werke: Piganio1 de 1a Force, Description historique et geographique de Ia 

France, Paris 1752. 15 Ed. in 12.; Va1ette, Abrege: de l'histoire de Ia Ville 

de Nimes et de ses antiquites, 1760 in 8. Mit Kupfern; Richard l'abbe 

Jerome, Description historiquc et critique de I'Jta1ie, Paris 1770. 6 Vol. 18. 

C. C1erisseau, Antiquites de Ia France, Monuments de Nimes, Paris 1778. Fol. 

Mit Kupfern; Cassas et Lavallee, Voyage pittoresque et historique de l'Jstric 

et de 1a Dalmatie, Paris 1781, 12 Ed. Fo!. Mit Kupfcrn. Die vorgenannten 

Werke von Saint-Non und Quatremere de Quincy behande1n zug1eich die 

romisch-italische Vergangenheit. 

Das Prahistorische und das die Geschichte Frankreichs Eetreffende schliesst 

sich mit einer Anzah1 von Publikationen an. Legrand d'Anssy, P . .T. E., Me

moire sur Ies sepultures nation ales , publie par M. de Roqueford. Paris 1799. 

Fol.; De la Borde et Guettard, Voyage pittoresque ou Description de la France, 
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Paris 1781. 12 Bd. Fol. Mit Kupfern; Le Beuf, Histoire de la ville et du 

diocese de Paris 1754; Dulaure, Description des principaux lieux de France, 

Paris 1788; Sauval, Histoire et recherches des antiquites de la ville de Paris, 

Paris 1779. 

Dann wird das Karolingische, das spatere Mittelalter, das Arabische, das 

Persische mannigfach bearbeitet. Maurice Antoine Moithey, Recherches histo

riques sur la ville d'Angers. Paris 1776. 4.; Schwaighaeuser, Joseph, Descrip

tion nouvelle de la cathedrale de Strassbourg et de sa fameuse tour, Strass

bourg 1770. 18.; Description historique de curiosites de l'eglise de Paris, editee 

par C. P. Gueffier, Paris 1763. 12.; Charpentier, Description historique et 

chronologique de I'eglise metropolitaine de Paris, Paris 1767. Fol.; Gran

didier, Phil. Andre, Essais historiques et topographiques sur l'eglise cathedrale 

de Strassbourg, Strassburg 1782, 8.; Fr. Robert, Voyage dans les treize cantons 

Suisses, les Grisons et les Valais, Paris 1789, 2 Bd. 8.; H. Swinburne, Voyages 

en Espagne traduit de l'anglais par de la Borde, Paris 1787. Gr. 8.; Comte 

de Caylus, sur les ruines de Persepolis, im 29. Bande der Memoires de l'aca

demie des inscriptions et belles lettres; Sylvestre de Sacy, A. J., Memoires sur 

diverses antiquites de la Perse, Paris 1793, 4. Mit Kupfern. 

Als theoretische Abhandlungen liber die Renaissance und als Darstellungen 

derselben erscheinen folgende Werke: R. de Piles, Recueil d'ouvrages sur la 

peil1ture, Paris 1766; Daudrc Bardon, Histoire universelle traite relative aux 

arts de peindre et de sculpter, Paris 1769. 3 Vol.; d'Arclais de Montamy, 

l'Art de peindre sur email, Paris 1765; Leviel, P., Traite de la peinture sur 

verre, Paris 1774. Fol.; Dumont, G. M., Details des plus interessantes parties 

d'architecture de la basilique de Saint-Pierre a Rome, Paris 1763. Fo!.; Le Roy, 

1. D., Histoire de la disposition et des formes differents que les Chretiens ont 

donnees a leur temples depuis Constanti11 Ie Grand jusqu\\ nous, Paris 1764. 

8.; Mey, Abbe, Temples anciennes es modernes, ou observations historiques et 

critiques sur les plus celebres monuments d'architecture greque et gothique, Paris 

1774- 8.; Le Rouge, G. L., Description du chateau de Chambord, Paris 1750. Mit 

Kupfern.; Blondel, 1. F., Architecture Fran<;aise, ou Recueil des plans, Cieva

tions, coupes et profils de cglises, maisons royales, palais, hotels et edifices Ie 

plus considCrables de Paris etc., Paris 1752-1756. 4. Bd. Fol. Mit Kupfern; 

Perau, l'abbe, Description historique de l'hotel royal des Invalides avec les 

plans, coupes, elevations geal11drales de cet edifice et lcs peimures et scul p

tures, dessinees et gravees par Cachin, Paris 1756. Fa!. Mit Kupfern.; 

de Neufforge, Recueil elementaire d'Architecture, Paris \757. 8 Bd. Fal.; 

Chambers, Traite d'architecture, traduit de l'Anglais "par Ie Rauge, Paris 1750, 

Fal. Mit Tafell1; lombert, Oeuvres d'architecture de Jean Ie Pautre 1751; der-
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selbe, Les Regles des cinq ordres d'architecture par Jaque Barrozio di Vignole, 

traduit de l'italien, Paris 1764; derselbe, Methode pour apprendre Ie dessin etc. 

Paris 1755; derselbe, Repertoire des Artistes etc., Paris 1765, 2 Bd. in Fol.; 

Dezallier d'Argenville, A. N., Vies de fameux Architectes et des Sculpteures, Paris 

1774, 2 Vol. 8.; Millin, Antiquites nationales ou Discription des monasteres, 

abbayes, chateaux etc., devenues domaines nationaux, Paris 17go-· 17g8. 5 Vol. 4. 

Mit Kupfern; Clerisseau, Antiquitites de la France, Paris 1778. Fol. Mit Kupfern. 

Neuere Monumente kommen weniger zur Darstellung, desto zahlreicher 

aber die Ornamenterfindungen der Zopfzeit. Recueil des Fondations et 

}~tablissements, fait par Ie rai de Pologne, Luneville 1762, enthalt unter 

anderen die berUhmten Gitter an der Place Stanislaus zu Nancy, von Jean 

Lamour dem Schlossermeister zu Nancy (16g8- 1771). Lecamus de Mezieres, 

Recueil des differents plans et dessins concernant la nouvelle Halle aux grains, 

situe aux lieu et place de l'ancienne hotel des Soissons, Paris 176g. Fol. 

Mit Kupfern; de Ixnard, Muster der praktischen Baukunst oder Abbildungen 

der vorzliglichsten SchlOsser, offentlicher und Privatgebaude etc. Strassburg 

I7gl. Fo!. Mit Tafeln; Vien, Joseph-Marie, der berUhmte Maler, Vases 

composes dans Ie gout antique, dessines par etc., Paris 1760; Charles-Hutin, 
Fetes publiques donnes par la ville de Paris it l'occasion du mariage de 

Monseigneur Ie Dauphin, 1745; Saint-Aubin, Ch. G. de, rArt du brodeur 1770 

und in 2 BUchern, Bouquets champetres; Sally, Jaques-Fran<,:ois, Vases in

ventes et graves par etc. 1746; Watelet, Claude-Henri, Raccolta di Vasi etc, 

Choffart, Pierre-Philippe, 2 Bd. Ornamente; Delafosse, Jean-Charles, Nouvelle 
Iconologie historique ou attributs hieroglyphiques etc. Paris 1768 und anderes; 

Petitot, Ennemond Alexandre, Suites de Vases 1764. Milan; derselbe Masca

rade ,\ la greque, Parma 1771; Cauvet, Gille-Paul, Recueil d'ornemens etc. 

Paris 1777; Liard, Mathieu, Recueil de differens meubles garnies, Paris 1762 

Perignon, Nicolas, Nouveau livre de cartousches, Paris 1759; Cuvillies 
Fran<,:ois de, Sohn, eine Anzahl Stiche, Vasen, Architekturstudien und anderes 

darstellend; Maria, Premier livre de dessins de Jouallerie et de Bijouterie, 

Paris; Boucher, Jules-Fran<,:ois, Sohn, hauptsachlich Mobel; Fontanieu, 

Gaspard-Moise de, Collection de Vases, Paris 1770; Marillier, Clement-Pierre, 

livre de vingt-quatre Bouquets champetre und anderes; Moreau, P., Nouveau 

Cahier de Rocaille; Forty, Jean-Fran<,:ois, Oeuvres de sculptures en bronze etc. 

Paris; Lalonde de, Oeuvres diverses, Paris, unter anderen sehr viel Mobel; 

Salembier, Cahier de Frieses, Cahier d'Arabesques etc.; Ranson, Oeuvres, 

Trophees, Attributs etc. Paris 1778; Prieur, L., Arabesques etc.; Panseron, 

Architecture, 2 Bd.; Dugourg, Jean-Denis, arabesques; Desrais, Claude-Louis, 

Cahier d'Arabesllues. 1789. 
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3. Der klassizirende Zopfstil in Deutschland, als zweite 

Stufe des Zopfstils. 

Ais der aIte formlose, nUchterne Zopfstil crster Sture durch das An

dringen der antikisirenden Richtung, weIche namentlich auf der beginnenden 

Kenntniss von den griechischen Monumenten beruhte, endlich beseitigt war, 

glaubte man viel gewonnen zu haben; und in der That werden jetzt die 

deutschen Bauwerke wieder reizvoller und mannigfaltiger in den F ormen. 

Diese Wirkung ist aber lediglich durch den Einfiuss des franzosischen Zopf

stils vermittelt, denn man war jetzt in Deutschland franzosischer als je vorher. 

In Berlin zum Beispiel kam auf je vier Menschen ein Franzose und die 

Akademie in Paris unterschied einen Dialecte de Berlin ou style n!fugie und 

rechnete denselben zu den nordfranzosischen Mundarten. Auch sonst war 

die hohere franzosische Autoritat unbestritten, so musste der Baumeister 

Neumann der JUngere im Jahre 1770 seinen Entwurf zum Neubau des West

thurms am Mainzer Dom der Pariser Akademie de l'architecture einreichen, 

bei weIche~ das Domkapitel die Entscheidung nachgesucht hatte. - Die 

Spatzeit Friedrich's des Grossen lasst noch in Potsdam und Berlin eine 

Anzahl Bauten entstehen, welche in die BlUthezeit des klassizirenden Zopfstils 

zu rechnen sind, aber der Konig, der die Kunst als seine Erholung betrachtete, 

war nun meist selbst Architekt und liess sich mannigfalti~ anregen, weshalb 

denn auch eine Stileinheit dieser Bauwerke durchaus vermisst wird. Aigarotti 

sandte den neuen venetianischen Palladio und Zeichnungen des Pal. Pitti 

nach Berlin, der Kardinal Quirini schickte 500 Dukaten zum Bau der katholi
schen Hedwigskirche, damit dieselbe als Ebenbild des Pantheon in Rom 

errichtet werden sollte, Lord Burlington schickte die Thermen des Palladio, 

den Palast von Chiswick und den agyptischen Saal zu York, und zum 

Bibliothckgebaude in Berlin musste ein FIUgel der Wiener Hofburg als Vorbild 

dienen. Zu dieser chaotischen Stilmengerei kam eine unglaubliche Nach

ltissigkeit in der technischen AusfUhrung und ein ganzliches Ausserachtlassen 

der Grundbedingungen der Baukunst. Es war deshalb nichts Ungewohn

liches, dass ganze Bauten oder Theile derselben einfielen, oder dass fUr W ohn

hauser eine beliebige Faqadenschablone verwendet wurde, welche den Stock

werkshohen im Innern gar nicht entspruch. Erst untcr Friedrich Wilhelm II. 

wurde in Berlin mit dem franzosischen Wesen gebrochen und der Bau des 

Brandenburger Thores gab dann zum ersten Male emen ernsthaften 

Versuch der Nachahmung griechischer Monumente. 



VII. Abschnitt. Klassizirender Zopfstil. Deutschland, Allgemeines. 

Mitunter gehorten auch deutsche FUrsten zu den damals haufigen Be

suchern Roms und Winckelmann's und trugen die dort gewonnenen Anre

gungen mit sich in die deutsche Heimath. So kam 1765 der FUrst von 

Dessau, Leopold Friedrich Franz, in Begleitung des Architekten v. Erdmanns

dorfi' nach Rom. Der Franzose Clerisseau fuhrte Erdmannsdorfi' in die antike 

Baukunst ein und der FUrst liess von letzterem spater das Schloss Worlitz 

erbauen. Der Erbpfinz Carl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig traf 1766 

in Rom ein und grUndete spater als Carl I. in seiner Residenzstadt das 

Museum und die italienische Oper, allerdings zugleich ein franzosisches Ballet. 

Die Bauthatigkeit in Dresden wurde 1756 durch den Beginn des siebenjahrigen 

Krieges unterbrochen und erholte sich sob aId nicht wieder, auch die Regie

rungszeit Carl Theodor's, Kurfursten von Baiern, ist fUr die Kunst ganz 

in teressel os. 

In Wien suchte man die Architektur durch die GrUndung einer Ab

theilung fur die Ptlege derselben an der Akademie zu beleben, und Hohenberg, 

einer der ersten Professoren der Akademie, war ein tiichtiger KUnstler, wie 

auch seine Bauten, ger Pallavicini'sche Palast und die Gloriette in Schonbrunn 

bezeugen, aber die Wirkling seiner Lehrthatigkeit auf die jungeren KUnstler 

war keine besonders erfreuliche. Es fehlte den Architekten die. Gelegenheit 

ihr Talent zu entfalten, denn das Interesse an guten Bauten war in Wien 

ganz erstorben. 

1m westlichen Deutschland herrscht noch immer eme lebhafte Bau

thatigkeit und Einz~lnes zeichnet sich durch tiichtige Monumentalitat aus, wie 
besonders die Erneuerungsbauten Franz Ignaz Neumann's am Dom ~t. Martin 

zu Mainz und am Dom zu Speier. Dagegen verwUstete die Klassizirungssucht 
die alten Bauwerke, wie unter anderen vorhandene Theile des Kainer Domes. 
Urn die Mitte des Jahrhunderts wurde das Innere des Domes, soweit die 

Gewolbc fehlten, mit einer Bretterschalung in elliptischer Bogenlinie ver

sehen und dazu die Balken herausgeschnitten. 1m Jahre 1766 ward das 

schone Tabernakel abgebrochen, auf Anordnung einiger Domherren, und in 

den Rhein gestUrzt,dann 1769 die stcinernen, zierlich durchbrochenenSchranken

wande des Chors hinter dem Altare zersWrt und durch ein eisernes Gitter er

setzt. Der Bischofsstuhl hinter dem einfachen alten Altare und die Sitze fUr 

die den Gottesdienst verrichtenden Priester, an dieser Seite des Chors, wurden 

ebenfalls weggebrochen. Das MUnster in Strassburg wurde 1759 yom Blitz ge

troffen j sammdiche Dacher brannten. ab und der Vierungsthurm wurde dann 
abgebrochen. Spater in der Revolution wurden an 300 Statuen und Reliefs 
am MUnster zerschlagen. 

Auf die Skulptur, mit welcher sich die neuen archaologischen Stil-
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forsehungen am eindringliehsten besehaftigten, hc1tte die gewonnene Kenntniss 

des grieehisehen Ideals zun~iebst einen sehr geringen Einfiuss. Man blieb bis 

Ende des Jahrhunderts in den gewohnten Balmen einer stissliehen, gezierten 

Anmuth steeken, und als endlieh Kiinstler wie Sehadow in Berlin etwas 

besseres brachten, da wurde dies mehr durch eine Riickkehr zu einem ge

sunden Realismus moglieh, als durch die Lehren der auf die Naehahmung der 

grieehisehen Antike verweisenden Kunstgelehrten. 

Ais Maler, oder vielmehr als Zeichner und Stecher, ist Chodowieeki der 

beste und treueste Ausdruek seiner Zeit. Er ist ein Sittenschilderer gleieh 

Hogarth, aber ohne Satyre und Karrikatur und seine Werthsehatzung ist des

halb immer hoher gestiege1:, wahrend viele andere seiner Zeitgenossen, weiche 

dem hohen Ideal nachjagten, in Vergesseriheit gerathen sind. So bietet der 

damals viel bewunderte Rafael Mengs doch nur eine kalte Zusammenstopplung 

fremder Schonheiten und Oeser war nur ein iibergeistreicher Skizzist. Da

gegen blieben der talentvolle, aber leichtsinnig produzirende Rode, sowie der 

Ultere Tischbein, unbeirrt in der Nachfolge der Franzosen aus der vorigen 

Stilepoche. 

a) Architektur. 

Die Bauten der deutsehen klassizirenden Zopfperiode verbindet wohl e111 

allgemeiner Zug, ein gewisser Purismus in der Bildung der Details und 

Gliederungen, weiche wieder mehr als frtiher den antiken Mustern folgen, 

aber sonst wird das Stilbild der Zeit immer wilder und zerrissener, durch die 

eklektische Wiederholung alterer Motive und droht schon mit dem unver
meidlichen Uebergange in das modernste Stilgemenge. Unzweifelhaft war 

SChOll damals, wie noch hente, die Ueberfiuthung mit arehiiologischem Wissen 

eine der Ursachen dieser iiberzeugungslosen, zwischen verschiedenen Stilformen 

schwankenden, unktinstlerischen Produktionsweisen. Beispielsweise geben die 

Bauten aus der Spatzeit Friedrich's des Grossen ein recht deutliches Bild 

dieses, trotz der allgemeinen Herrschaft des Franzosischen, doch keine irgendwo 

herkommende Anregung verschmahenden eklektischen Verfahrens. 

Die Architekten Biiring, Legeay und von Gontard waren besonders be

rufen, die wechselndenBau·ideen ihres koniglichenMlicens, des grossenFriedrieh's 

von Preussen, ins Werk zu setzen und endedigten sieh dieser, nieht immer 

leichten Aufgabe, after mit grossem Geschick. 

Joh. Gottfried Biiring kam 1754 aus Hamburg 111 die Dienste 

Friedrich's 11., ging aber 1766 von Potsdam fort nach Italien. Von ibm ist die 
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Bildergallerie bei Schloss Sanssouci, um 1756 begonnen, ahnlich Wle das 

Schloss ein Stock hoch, mit rund vorspringendem Mittelbau und einer Kuppel 

in der Mitte, auf 16 korinthischen Marmorsaulen mit Kapitalen von vergoldeter 

Bronze. Die Schlusssteine Uber den F enstern zeigen, in etwas gesuchter Weise, 

die Kopfe berlihmter Maler und Bildhauer. Das Innere der GaUerie wurde 

von Unger dekorirt. 1m Jahre 1754, ebenfaUs von Buring erbaut, das japa

nische Haus im Garten von Sanssouci. - Der Franzose Joh. Le Ge~ly war 

1754-1763 in Berlin thatig und ging spater nach Schwerin. Er hat wenig 

gebaut, aber viel EntwUrfe gemacht. Von ihm ist der Entwurf zur katholischen 

Fig, 316. Grundriss del' 
St. Hcdwigskirchc in Berlin. 

Hedwigskirche in Berlin, welcher fUr das 

Innere einen viel entschiedeneren Barockcharakter 

aufweist, als die spatere AusfUhrung. Die Kuppel 

soUte nach dem Entwurfe kassettirte Gurtungen 

Uber den Saulenpaaren erhalten und am Fuss

punkte der Gurten sollten grosse Medaillons, mit 

den Portrats preussischer Konige und Koniginnen 
von Genien gehalten und durch Festons verknUpft 

<lngebracht werden. Zwischen den Gurten sind 

dann Gemalde mit Untensichten und Wolken an

geordnet. Auch der Hauptaltar sollte mit einer 

Schwebegruppe in berninesker Art verziert wer

den (Fig. 316 U. 317). Das Aeussere zeigt im Friese 

des grossen Eingangsportikus Konsolen und eine 
Laterne Uber der KuppeJoffnung (Qu. Stiche nach 

Legeay's Entwurfe, Berlin). Endlich soUte Uber der 

Sakristei noch ein Thurm errichtet werden. Die 

AusfUhrung, zu der schon 1747 der Grundstein gelegt wurde, welche 1755 durch 

BOllmann, Vater, begonnen wurde, dann wegen Geldmangels bis 1771 liegen 

blieb und erst 1773 zum Abschlusse kam, zeigt in bedeutender Vereinfachung 

des Entwurfs einen runden Hauptraum, aussen inRustika mitRundbogenfenstern, 

im Innern gekuppelte korinthische Saulen und darUber eine holzerne Kuppel 

mit gemalten Kassettirungen. - BUring, Manger, Legeay und GOIHard arbeiteten 

nacheinander an den Planen des 1763 begonnenen, 1769 beendeten N e u e n 

Palais im Garten von Sanssouci, der grossten und prachtigsten Schopfung . 

Friedrich's des Grossen nach dem siebenjuhrigen Kriege. Heinrich Ludwig 

Manger, 1728 zu Kitscher bei Altenburg geboren, SchUler des Stadtbau

meisters Schmiedlein in Leipzig, kommt 1753 nach Potsdam und erbaut dort 

ein Haus an der Nauen'schen Brucke, mit romischen Pilastern an der Front, 

welches als Modell zum neuen Palais gelten kann. 1m Jahre 1756, beim Be-



VII. Abschnitt. Klassizircnder Zapfstil. Gantard. 

ginn des siebenjahrigen Krieges, unternahm Manger verschiedene Reisen in 

Deutschland und zeichnete, nach dem Frieden zurUckgekehrt, den Hauptplan 

des Schlosses und auch die Perspektive. Karl von Gon tard, entschieden der 

talentvollste Architekt in der Spatzeit Friedrich's des Grossen, geboren 1738 zu 

Mannheim, stirbt 1791, war ein SchUler Blondel's in Paris, kam mit seinem 

I 
/ 

..i 

/ 

Fig. 3'7. Schnitt durch die St. Hedwigskirchc in Berlin (n. d. Entwiirfen von Legeay). 

Vater nach Bayreuth und ging mit dem Markgrafen Friedrich nach Italien und 

Griechenland. 1m Jahre 1765 wurde er nach Potsdam in konigliche Dienste 

berufen, und erhielt die Aufsicht tiber den Bau des Neuen Palais. Das Haupt

gebaude desselben hat drei Geschosse, Uber dem Hauptgesimse eine Attika mit 

Giebel und tiber dies em noch eine Kuppel mit Laterne von drei Grazien ge

bildet, welche die Konigskrone in vergoldetem Kupfer tragen. Das ganze Ge

baude zeigt aussen el11e durchgehende korinthische Ordnung auf Stylobaten 
E B E II. 
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in Nachahmung des Palladio; vor jcdcm Pilaster steht C1l1C Statue. Die 

Mauern sind aLlS rothen Ziegeln, die Glicderungcn aLlS Sandstein hergcstcHt. 

Fig. 318. Ansicht des Mittclrisalits yom Neuen l'alais in Potsdam (n. Dohme). 

1m Erdgeschossc bilden aHc Fenstcr ThUrcn, weshalb cin eigcntlichcs Portal 

fehlt (Fig. 318). Der Hauptseitedes Schlosses gegenUber liegen die sogenannten 
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Communes, franzosischer in der Stilfassung wie das Schloss, von Gontard 

entworfen, und in den Jahren [765-[769 ausgefUhrt. Es sind zwei FlUgel 

Fig. 3'9. Communes beim Neuen Palais in Potsdam. 

von drei Stoekwerkcn mit Kuppeln gekront und durch eine halbrunde Kolon

nade verbunden. Das Ganze hat ctwas phantastiseh-dekoratives, in einer Art 

RUekkehr zum Baroek, wozu der obere Schmuck mit Obelisken und Figuren 

beitragt (Fig. 3[ 9). In der Mitte der Kolonnade befindet sich wieder em 
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kuppeIbekrontes Portal. Ausserdem von Gontard in Potsdam: der Frcund

schaftstempel im Garten zu Sanssollci, verschiedene Stadthauser, 1777 das 

Noack'sche Haus, 1772 das SchuIzc'sche Haus, ais Nachahmung des Pal. Bor

ghese und das Kraazi'sche Haus im Geschmack des Serlio, in specieller Nach-

Fig. 3 20. Ansicht eines Thurmcs auf dem Gcnsdarmcnmarkte in Berlin (n. eincm glcichzeitigcn Stichc). 

ahmung eines englischen Landhauses. Das Hauptwerk Gontard's sind dic 

neucn ThUrmc auf dem Friedrichstadtischcm, dem spateren Gensdarmcn

markte in Berlin. Die ThUrme sind 1780 angefangen unter Gontard's Leitung. 

Der Thurm an der deutschen Kirche stUrzte I781 zusammen, Unger und 

Becherer fUhrten seitdem den Bau fort. Ais Muster fUr den Entwurf hattc 

der Konig die Kirchen auf der Piazza del popolo in Rom angegcben, aber 

die im Gesammtkontur sehr schonen ThUrme Gontard's sind ganz echt im 
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franzosischen Zopfstile entworfen; leider mit der damals Ublichen Nachlassig

keit ausgefUhrt (Fig. 320). Die ThUrme lehnen sich mit einer Seite an die 

~ilteren Kirchen. Die drei freien Seiten mit sechssauligen korinthischen Por

talen, darUber ein runder Dom mit zwolf Saulen korinthischer Ordnung um

geben, mit Attika und holzerner Kuppel abgeschlossen, auf welcher eine in 

Kupfer getriebene Bildsaule steht. Die Figuren in den Nischen von Stuck, 

die freistehenden wenigstens dem Kerne nach von Sandstein, aber mit Er

ganzungen einzelner Theile in Stuck, die sich bemerkenswerther Weise sehr 

gut erhaIten haben. Die EntwUrfe zum FigUrlichen sind am Thurm der 

deutschen Kirche von Rode, an dem del' franzosischen Kirche von Chodowiecki 

geliefert. Stuckateure fUr das FigUrliche waren Constanz Sartori und Fohr.

Die Kolonnaden an del' KonigsbrUcke in Berlin, 1777 nach GOlltard's 

Planen erbaut, unter denen kleine Verkaufsgewolbe angelegt sind, zeigen den

selben Stil wie die Communes in Potsdam, den franzosischen Zopf mit einem 

Nachklang del' bewegten Barockformen. l1ie AusfUhrung erfolgte durch Bou

mann Sohn, die Kindergruppen sind von Meyer dem Jlingeren und Schulz 

gearbeitet, die grossen Figuren von Meyer dem Aelteren. Aehnlich die 

Kolonnaden an der SpittelbrUcke in Berlin, eben falls von Gotltard entworfen. 

Von demselben und von von Erdmannsdorff aus Dessau um 1787 im Berliner 

Schlosse die Einrichtung del' Konigskammern. Das Marmorpalais bei 

Potsdam ist 1786 fUr Konig Friedrich Wilhelm II. von Gontard begonnen, 

abel' nachdem derselbe 1788 111 U ngnade gefallen war, von Langhans fort

gesetzt. 

Fr. Eckel, Joh. Friedel und Carl Wilhelm Hennert haben verschiedenes 

in Rheinsberg gebaut. Letzterer in del' Stadt nach 1768 das Rathhaus, das 

Schauspielhaus, fUr Prinz Heinrich den neuen FlUgel am Kavalierhause und 

verschiedene Gartenarchitekturen, den Pharus, die Eremitage, Virgil's Grab, 

den Jupitertempel und das chinesische Haus auf del' Remusinsel. G eo r g 

Christian Unger, 1743 zu Bayreuth geboren, ein SchUler von Gontard, kam 

1763 nach Potsdam. Sein Antheil am Ausbau der Bildergallerie bei Sanssouci 

ist schon erwahnt. Das Kavalierhaus daselbst, von ihm 1771 - 1775 aus 

der ehemaligen Orangerie umgebaut, iihnlich der Bildergallerie. In Berlin von 

ihm 1776-1779 das Kadettenhaus in der Neuen Friedrichstrasse, um 1777 

bis 1785 das jetzige G e b au d e del' Ge n er all otter iedirek t ion und des 

Hauptsteueramtes, Markgrafenstrasse 47; dnnn die Erweiterung des Schlosscs 

Monbijou unter Konig Friedrich Wilhelm II. um 1787, vermuthlich auch 1785 

Schloss Bellevue fUr den Prinzen Ferdinand, sicher in denlselben Jahre die 

SpandauerbrUcke mit Sandsteingelander und Kinderfiguren auf den Pfeilern 

und 1780 die Kolonnaden del' JagerbrUcke und del' Spandauerbrlicke. In 
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Potsdam sind von Unger das Belvedere auf der Terrasse von Sanssouci und das 

Brandenburger Thor in Gestalt eines romischen Triumphbogens. Die Rauten 

Unger's zeigen ein Zurticksinken in den odesten Theaterdekorationsstil. Nach 

Planen Unger's baute Boumann, Sohn, 1775-1780 die Bibliothek in Berlin, 

als Kopie eines Fltigels der Wiener Hofburg mit gebogener Fa<;ade. In der Mitte 

ein gradliniges Portal, an jeder Ecke zwei PavilIons, tiber dem Haupteingange 

sechs korinthische Saulen mit verkropftem Gebulk. Das Innere zweischossig 

aber aussen mit vier Fensterreihen. Die konigliche Ritterakademie in der 

Burgstrasse in Berlin ist 1765- 1769 noch von Boumann Vater erbaut. Das 

jetzige niederlandische Palais unter den Linden wurde 1777 mit einem schonen 

Saulenportikus versehen. Das Brokes'sche Haus am Kanal, eins der schonsten 

Gebaude Potsdams, 1776 von Titel erbaut. Die beiden oberen Geschosse haben 

Pilaster und das Risalit vier romische Saulen. Der Plan des «die Patron

tasche» genannten Hauses solI von Gontard herrtihren. 

Unter Konig Friedrich Wilhelm II. (1786- 1797) erfolgte ein Bruch mit 

dem franzosischen Wesen. Das 1774 auf dem Gensdarmenmarkt erbaute 

Theater fUr franzosische Vorstellungen wurde 1787 zum Nationaltheater um

gewandelt und auch sonst verschwanden die Franzosen aus der nachsten 

Umgebung des Konigs. Urn 1790 erfolgte eine Reorganisation der Akademie 

der Ktinste, an der nun Gottfried Schadow und wenigstens eine Zeit lang 

Asmus Carstens thlitig waren. 

Der Hauptarchitekt dieser Zeit ist 10hann Gottfried Langhans, ge

boren 1733 zu Landshut in Schlesien, gestorben 1708 zu Grlineiche bei Breslau 

und 1785 nach Berlin berufen. Er setzt den Bau des Mar m or p a I a i s bei 

Potsdam in nlichtern antikisirender Steifheit fort, im sogenannten «etrurischen» 

Geschmack. Auch die Zimmer Friedrich Wilhelm's II. im Stadtschlosse zu 

Potsdam mit ausgezeichneten Roisserien, zeigen denselben Einfluss der neuesten 

archaologischen Richtung und sind vielleicht eben falls von Langhans ent

vvorfen. 1m lahre 1787 hatte Langhans den Zuschauerraum des Berliner 

Opernhauses umgebaut und 1789 das Schlosstheater in Charlottenburg ent

worfen, welches letztere durch Boumann Sohn amgeflihrt wurde; ebenf~l11s 

dort das Belvedere am Park. Von ihm die Herkulesbrlicke in Berlin urn 1787, 

die Kolonnaden in der Mohrenstrasse und das Orangeriehaus 1m neuen 

Garten zu Potsdam. Langhans war einer der ersten modernen Eklektiker 

zwischen Zopf, Romantik und hellenischer Renaissance stehend, aber sein 

Branden burger Thor in Berlin 1784 - 1792 erbaut, ist eine der besten 

Produktionen der Zeit in Nachahmung der Griechen und speziell der atheni

schen Propylaen. An beiden Fronten zeigt sich ein dorischer Portikus, dazwi

schen Querrnauern. Das Ganze ist machtig und grossartig; es bildet ausser dem 



VIT. Abschnitt. Klassizirender Zopfstil. Krllbsacius. 

Arc de l'etoile in Paris das beste Triumphthor Europa's. Die Quadriga, von 

Schadow modellirt, vom Kupferschmied Jury und dem Klempner Gerike in 

Potsdam in Kupfer getrieben, wurde 1806 nach Paris entfUhrt, aber 1814 im 

Triumph wieder zurUckgebracht (Fig. 321). Das Brandenburger Thor be

zeichnet den Anfang der neuklassischen Epoche in Berlin. "Langhans hat sich 

auch bereits in der Neugothik versucht, bei der 1790 erfolgten Erneuerung 

des Westthurms der Marienkirche in Berlin. In der 1786 gestifteten Thier

arzneischule in Berlin ist das anatomische Theater mit Kuppel von ihm 

1790 erbaut. 

Berlischky baLH 1773 das Operettentheater in Schwedt und das Rathhaus, 

Fig. 32I. Ansicht del' Stadtseite des Brandenburger Thors in Berlin. 

um 1777 daselbst die kleine franzosische Kirche. Das Schlo ss zu W orli tz 

bei Dessau fUr den FUrsten Leopold Friedrich Franz ist durch F ri e d ric h 

Wilhelm von Erdmannsdorff im klassizirenden Zopfstil der Zeit von 

1768-1773 erbaut. Das Gebliude, mit einem gross en korinthisehen durch zwei 

Geschosse gehenden Portikus vcrsehen, welcher dureh einen Giebel abge

schlossen ist. Die innere Zimmereinriehtung erfolgte im chinesisehen Ge

schmacke. Die Gartenbauten in dem cmpfindsam-romantischen Sinne der Zeit 

zeigen Klausnerwohnungen, kUnstlich beleuehtetc Grotten, nachgemachte 

Vulkane, Brucken und gothisehe Ruinen, wie Goethe lihnliches in seinem 

Monodrama «Proserpina» mcisterhaft ironiseh geschildcrt hat. 

Dresden konnte sich nach den Verwlistungen des siebenjlihrigen Krieges 

auf lange Zeit hin nieht erholen, die Bauthlitigkeit war nieht mehr von Be

deutung. Friedrich August Krubsaeius (1718 - 1790) lehrte an der 

Akademie. Sein Hauptwerk von 1774, das Dresdner Landhaus, verfolgt den 
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Grundsatz, dass das Schone in der Baukunst vornehmlich in den Proportionen 

bestehe, und dass ein Gebaude durch sie allein schon \Verde, ohne Zierrathen. 

Krubsacius suchte das Laurentinum des Plinius und das Vogelhaus des 

Varro zu rekonstruiren und beschaftigte sich mit der Reform der schonen 

Gartenkunst. Seine Grundsatze, die so ziemlich mit denen von Winckelmann 

in seinen «Anmerkungen liber die Baukunst der Altem identisch sind, spricht 

Krubsacius in den «Gedanken liber den guten Geschmack von Verzierungen», 

schon 175g, also einige Jahre frliher aus und kommt zu dem falschen Schlusse, 

dass die Baukunst auch ohne Skulptur und Malerei einnehmend sein kanne, 

und dass diese nur ausserwesentliche Zierrathen seien. 

In Mlinchen erhielt sich der Roccocostil sehr lange, noch in der Regie

rungszeit Max Joseph's III. (1745-1777), \Venn auch mit gelegentlicher Heran

ziehung des Zopfstils, besonders bei den Nutzbauten. In einer prosaischen 

Auffassung wird 1773 - 1777 das Militarlazareth in der Mlillerstrasse erbaut, 

eben falls das Kloster und die Kirche der barmherzigen BrUder an der Send

lingerstrasse und das sich daran anschliessende Krankenhaus, welches spater 

erweitert wurde. Die bauliche Epoche Carl Theodor's ist ganz interesselos. 

Der Galleriebau von 177g, auf die nordlichen Arkaden des Hofgartens auf

gesetzt, ist in baulicher Beziehung ganz unbedeutend. Das Feuerhaus am 

Anger von 17g5 ist nur deshalb bemerkenswerth, weil es bereits den trockenen 

Klassizismus zeigt, der jetzt den Zopfstil verdrangt. 

In Wien und Prag stand es nicht anders wie in MUnchen, der grosse 

Bausinn war ganzlich erloschen und die Architekten denen die bedeutenden 

Aufgaben fehlten. konnten in der Errichtung einer Abtheilung fUr Architektur 

an del' Wiener Akademie der Klinste hierfUr keinen Ersatz finden, obgleich 

Hohenberg, einer der ersten Professoren der Akademie, ein tUchtiger Klinstler 

war. In Prag wurde 1764 die erzbischofliche Residenz errichtet und 1785 das 

standische Nationaltheater in sehr nUchterner Fassung. - Bemerkenswerth ist 

allenfalls, dass hier zum ersten Male Mozart's Don Juan aufgefUhrt wurde. -

In Wien war Ferdinand von Hohenberg, geboren 1732, der vorzliglichste 

Architekt. Von ihm, 1775 das Gloriet, das Theater und die Gartenbauten, 

Ruine und Obelisk bei Schonbrunn. Der graflich Fries'sche spater Palla

vicini'sche Palast am Josephsplatz in Wien ist von Hohenberg 1784 erbam, 

mit zwei kolossalen Karyatiden am Haupteingange. Ebenfalls von Hohenberg 

1784, der Bau des ehemaligen Minoritenklosters flir die italienische Nation. 

Der Hofarchitekt MUnzer entwarf das U ni versi tlitsgebaude, jetzt Akademie 

der Wissenschaften in Wien. Das zwei Stock hohe Gebaude in langlichem 

Viereck mit drei Eingangen, welche in eine geraumige auf zwanzig Saulen 

ruhende Halle fUhren, wurde 1753 - 1755 von Enzenhofer ausgeflihrt. Die 
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F a~ade ist nicht gut in den Verhaltnissen, aber der grosse Saal im ersten Stock 

von bedeutender Wirkung. An der Hofburg zu Wien wurde der rechte 

Fltigel am Josephsplatz, das zoologisch-botanische Kabinet enthaltend, unter 

Joseph II. erbaut und der linke FIUgel mit den beiden Redoutensalen 1767 in 

der gegenwartigen ausseren Form hergestellt, wabrend das Innere erst im 

19. J ahrhundert grUndlich verandert wurde. Peter Mollner, bUrgerlicher 

Baumeister, erbaute 1773 - 1776 den Trattnerhof in Wien, Johann Hartmuth 

der Aeltere 1792 die Fa~ade zum Lichtensteinschen Palast in der Herrengasse 

und Nigelly 1784 die evangeliscben Bethauser und einige W ohnhauser. 

In Pest wurde 1780 die UniversiWt, 1786 eine Kaserne und Artillerie

depot und in demselben Jahre in Lemberg die Dominikanerkirche erbaut. 

Das Lustschloss Solitude bei Stuttgart 1767 erbaut mit grosser Frei

treppe und unterwolbten Terrassen. Das Gebaude hat einen rund vorsprin

genden Mittelbau mit Kuppel, die ebenfalls vorspringenden FlLigel zeigen 

halbrunde Ausbauten. Das Ganze ist mit einer Pilasterstellung dekorirt, die 

Fenster mit Arkadenblenden. Das Innere des Schlossch ens Favorite, 

unter Konig Friedrich durch Thouret in absichtlich antiker Fassung 

umgeandert, macht einen nUchternen und eisigen Eindruck. Auch das 

Schlosschen Monrepos bei Stuttgart, 1764 fUr Herzog Karl Eugen vom 

Architekten de la Guepiere erbaut, wird eben falls erst durch Thouret unter 

Konig Friedrich vollendet. Die Fa~ade ist mit noblen einfachen Details ver

sehen und der Saal in der Mitte mit einem Bilde von Guibal, in den vier 

Ecknischen sind die vier Jahreszeiten, reizende Schopfungen Lejeune's. 

1m Jahre 1799 Schloss Rumpenheim bei Offenbach, das bischoHiche 

Schloss in Aschaffenburg, und die NeckarbrUcke in Heidelberg, 1782 das 

Schloss in Rappoldsweiler, 1798 Schloss Eberstein bei Baden-Baden, 1793 die 

Jesuitenkirche in Mannheim, 1777- 1786 das Schloss in Koblenz erbaut, fUr 

den letzten KurfUrsten von Trier, dasselbe ist jetzt konigliches Schloss. Von 

demselben KurfUrsten ist 1769 das Badehaus zu Bertrich, 1782 das Kurhaus in 

Aachen, 1793 das Schloss in Saarbrucken und 1782 die BrUcke daselbst 

errichtet. 

Michel d'Ixnard, Baudirektor des Kurfursten von Trier, ein Vertreter 

des trockensten franzosischen Zopfstils, entwirft fUr Koblenz 1768 den Palast 

des KurfUrsten, eine umfangliche Anlage mit Mittel- und Eckpavillons und hohen 

Dachern. Derselbe Architekt erbaut ein Schloss in Hechingen fUr den FUrsten 

von Hohenzollern, angefangen 1764, in sehr schematisch nUchterner Fassung; 

ebendaselbst die Pfarrkirche, 1/78-1784, als einschiffigen Bau mit Kreuz

armen, halbrund geschlossenem Chor, Glockenthurm an der Westfront und 

grosser jonischer Pilasterordnung mit Voute und Hacher Decke darUber im 
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Innern. Ein Theater und eine Bibliothck des College royal in Colmar, mit 

einer neu erfundenen Saulenordnung, kann als der am sorgfaltigsten detaillirte 

Bau d'lxnard's gelten, wenn auch die neue Erfindung nur auf eine Aus

schmUckung des Kapitals mit Blumengewinden herausktimmt. Von demselben 

Architekten stammen: ein Hotel fUr den Baron von Sickingen zu Freiburg 

im Breisgau, das Zunfthaus der Kaufieute zu Strassburg, die Abteikirche zu 

Buchau in Schwaben, ein Landschloss fUr den Baron von Ulm zu Donau

rieden, das Schloss des Grafen von Konigsegg zu Aulendorf in Schwaben, 

ein Belvedere fUr den Kardinal de Rodt, Bischof von Constanz, am U fer des 

Sees und die Dekoration einer Chorwand im Dome zu Constanz. Das gross

artigste Werk d'lxnard's, die Benediktinerabtei St. Blasien bei Kutterau 

im Schwarzwald, mit runder Kuppclkirche, brannte 1786 ab und wurde spater 

mit ZuhUlfenahme einer Eisenkonstruktiol1 fUr die Kuppel wieder allfgebaut 

(Qu. d'lxnard, Muster praktischer Baukunst, Strassburg 1791). 

1m Jahre 1767 wurde der Westthurm des Mainzer Doms theilweise 

durch Brand zerstOrt und Franz Ignatz Christian Neumann, Architekt 

und Artillerieoberst, Sohn von Johann Balthasar Neumann, stellte em 

Restaurationsprojekt auf. Dasselbe musste auf Verlangen des Domkapitels 

zur Begutachtung an die Academie de l'architecture zu Paris geschickt werden 

und wurde von derselben verworfen, aber Neumann st:tzte seinen Entwurf 

doch durch. 1m Jahre 1799 war der Thurm, eine Art Stufenpyramide, voll

endet und ist mindestens in konstruktiver Beziehung ganz vortreffiich. Der

selbe Neumann stellte auch, seit 1772, in 12 lahren den durch die Sol daten 

Ludwig's XIV. verbrannten und gesprengten Dom zu Speier wieder her. Das 

Langhaus war nun wieder in seiner frUheren Gestalt zu schauen, nicht aber 

die \vestlichen ThUrme und das Paradies. Zwar erhob sich Uber dem Gewalbe 

des Letzteren ein, wenn auch minder grosser als del' alte, abel' immer nocb 

bedeutender, achtseitiger Thurm; indess blieben die beiden SeitenthUrmc klein 

und dUnn. Der Dom wurde 1794 noch einmal von den Franzosen verwUstet, 

sollte auf Abbruch verkauft werden und blieb bis 1816 Ruinc. 

Unter Landgraf Karl wurde Schloss W ilhelmsh ahe bei Kassel noch unter 

dem Namen Weisscnstein begonnen durch d u R y, den Enkel des Bau

meisters du Ry, der das Museum erbaute, aber erst 1785 unter vVilhelm IX. 

von Jussow im klassizirenden Zopfstile beendet. In Gotha 1784 das Palais 

fUr den Prinzen August von Sachsen-Gotha-Altenburg erbaut, spater Residenz 

des Herzogs. In Schwerin wurde 1779 das Neustadter Palais errichtet, ein 

Langgebaude mit zwei kurzen FIUgein nach der Strasse und erst in neuester Zeit 

ausgebaut. 

Am rechstsWdtischen Rathhause in Danzig wurde das jetzige Portal mit 
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grosser Freitreppe 1766-1768 von Daniel Eggers in Sandstein erbaut, in vor

treftlicher AusfUhrung (Qu. Ortwein, Deutsche Renaissance, Abth. :~8). 

b) Skulptur. 

Die deutsche Skulptur dieser Zeit bewegt sich breit auf dekorativen 

Bahnen und ist hauptsachlich fUr die AusschmUckung der Glirten und fUr 

andere weltliche Zwecke thatig. Die Grabskulptur bietet nur noch geringe 

Ausbeute und das ganz verfiachte historische Portrait gewinnt erst wieder am 

Beginn der neuklassischen Epoche, durch Schadow und andere, eine tiefere 

Bedeutung. Von einer Nachfolge der Griechen ist vorlaufig wenig zu spUren. 

Von dekorativen Bildhauern aus der Spatzeit Friedrich's des Grossen 

sind noch verschiedene zu nennen. Karl Philipp Glume (1724-1776) model

lin gute Profilkopfe in Wachs, aber seine grossen Figuren in Stein sind mittel
massig. Von ihm waren drei Figuren auf dem Giebel des Komodienhauses 
auf dem Friedrichstadtischen Markte in Berlin; dann am Kavalierbause bei 

Sanssouci die Bildhauerarbeit der BrUstung und verschiedene Marmorvasen im 

Garten von Sanssouci u. a. Von Johann Merchiori in Venedig eine Marmor

gruppe auf dem Hauptaltar der St. Hedwigskirche in Berlin. Wilhelm 

Christian Meyer der JUngere, 1726 in Gotha geboren, arbeitet in DUsseldorf 

und Bonn fUr KurfUrst Clemens August, spater in Berlin. Hier sind von 

ibm acht Figurengruppen auf dem Gelander der KonigsbrUcke und die Kinder

gruppen auf den Konigskolonnaden. Ausserdem werden noch GiroIIa, Gott

schalk, Gome, Jenner, die beiden Kaplunghe, Martini, Schneck, Rettkober, 

Buschmann, Dietrich, Eckstein, Wohler der JUngere, Cavaceppi und andere 

in dieser Zeit genannt als an der figUrlichen AusscbmUckung der neu er

ricbteten Bauten thatig. 

Sigisbert Michel, nach L. B. Adam's Tode nach Berlin berufen, um 

die von Letzterem angefangene Marmorstatue des Feldmarschalls Schwerin 

zu vollenden, ging 1770 nach Paris zuruck. Der Marschall, im romischen 

Kostlim, eine Fahne haltend heranstUrmend ist fUr den Wilhelmsplatz bestimmt. 

Ausserdem von ihm, eine MarmorbUste des Grosskanzlers von Cocceji, aut 

dem Hofe des Kollegiengebaudes in der Lindenstrasse autgestellt; dieselbe 

war ebenfalls schon von Adam angefangen. Del' Altas auf dem Rathhause zu 

Potsdam, von Giese modellirt und in vergoldetem Blei gegossen, stUrzte her

unter und wurde nach 1776 durch eine von Jury in Kupfer getrieben e Figur 

ersetzt. 

Bedeutender als die vorgenannten war J 0 h. D a vi d R a 11 z der Aeltere, 



VII. Abschnitt. Klassizirender Zopfstil. Schadow. 

der in Bayreuth geboren, gegen 1753 nach Berlin kam urn SchlUter's Werke 

kennen zu lemen. 1m Jahre [754 nach Kopenhagen an die Akademie be

rufen, verfertigte er dort die Statuen des grMlich Lewetzow'schen Palastes, 

kam 1756 nach Bayreuth zurUckund 1764 wiedernachPotsdam. Hier sind von ihm 

sechs Fig:urengruppen in Sandstein auf der breiten BrUcke und zwei KinJer

gruppen in Marmor auf der Terrassenmauer von Sanssouci. Am neuen Palais 

und den Communes sind zahlreiche Arbeiten von ihm: die Basreliefs am 

Risalit des Schlosses, gegenUber der Kolonnade, die Basreliefs in den Giebeln 

der Communes, die Gruppen auf den Treppen derselben, die Marmorbasreliefs 

im Grottensaale des Palais, jedes zwei Kinder auf Delphinen reitend vor

steUend und verschiedene Gruppen auf den Frontispieen. Dann von ihm ge

arbeitet, die Portratstatue der Markgrafin Bayreuth in Marmor, fUr den Tempel 

der Freundsehaft im Garten von Sanssouei, und fUr den Wilhelms platz in 

Berlin die Marmorstatue des Generals von Winterfeld im romischen KostUm. 

Der jungere Bruder L. W. Ranz arbeitete stets mit dem alteren Ranz 

zusammen. Die Originale der Adam'sehen wie aueh der Ranz'schen Feldherm

statuen sind jetzt im Kadettenhause zu Lichterfelde und wurden auf dem 

Wilhelmsplatze durch Bronzeabgusse ersetzt. 

Johann Peter Tassaert, geboren zu Antwerpen 172g, gestorben 1788, 

ging zuerst nach England, dann nach Paris und arbeitete dort die Statue 

Ludwig's XV. fUr die I~cole de medecine. 1m Jahre 1744 naeh Berlin be

rufen, beendet er daselbst zwei in Paris angefangene Gruppen, die Liebe, die 

der Freundschaft aufgeopfert wird, und die Pirrha. Tassaert ist der letzte del' 

niederlandischen Bildhauer in Berlin und wendet sich bereits im Portratfach 

einem gesunden Naturalismus zu. Er war der Lehrer Schadow's. Seine 

Marmorstandbilder der Generale Seydlitz und Keith, fUr den Wilhclmsplatz in 

Berlin, sind endlich wieder im ZeitkostUm, als ein Zeichen des Bessern, wenn 

auch noch nieht ganz gelungen. Dieselben sind ebenfalls durch Bronze

statuen ersetzt, der Seydlitz durch eine neUe Figur von Kiss, die aber nicht 

besser ausgefaUen ist, als die aIte. Ausserdem von Tassaert vier Marmor

statuen fUr den Saal des Kavalierhauses lJei Sanssouei. 

Johann Gottfried Sehadow ([764-1850), der SchUler Tassaert's, giebt 

dann in anspruchsloser Schlichtheit wieder den voUen Eindruck des Lebens, 

des individuellen Daseins. In seinen Reliefs tritt sein Naturalismus besonders 

kriiftig hervor. Seine Marmorstatuen fUr den Wilhelmsplatz in Berlin, die des 

Generals Ziethen und des FUrsten Leopold von Dessau, sind jetzt durch bronzene 

N achbildungen ersetzt. Die letztere Figur war ursprUnglich fUr den Lust

garten bestimmt und kam erst 1828 nach dem Wilhelmsplatze. Das Denkmal 

des Grafen von der Mark, in der Dorotheenkirche, ist sehr schon, aber noch 
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1m allegorischen Sinne der nachberninischcn Schulc (Fig. 322). Von ihm noch 

das Standbild Friedrichs dcs Grossen auf dem Theaterplatz in Stettin. Scin 

Lutherdcnkmal auf dem Markt zu Wittenberg ist schwacher, cbenso selll 

BIUcherstandbild zu Rostock. Der Fries der alten MUnze in Berlin, von 

Schadow nach Zeichnungen Friedrich Gilly's modellirt, ist bereits ganz im 

Stile der Neuklassik gehalten, ebenso die Quadriga des Brandenburger Thors u.a. 

Johann Heinrich Dannecker aus Stuttgart (1758-1841), obgleich etwas 

fruhcr als Schadow, gehort ganz in die neuklassische Epoche. Er ist der 

erstc bedeutende Nachfolgcr der wahren Antike in Deutschland und gehort 

deshalb nicht mehr in die Spatrenaissance. 

Alexander Trippel ist durch seine 1787 in Rom gearbeitete GothebUste 

bekannt; Gotth. Mathai aus Meisscn durch dekorativ-figUrliche Arbeiten im 

grunen Gewolbe zu Dresden. Bei den Erweiterungsbauten am Lustschlosse 

Schonbrunn bei Wien liefern Henrici, Hagenauer und Zacherl das FigUr

liche. Die Karyatiden am Pallavicini'schcn Palaste zu Wien sind von Zauner. 

c) Malerei. 

Die neue cklcktische Richtung der deutschen Historienmalerei der zweiten 

Halftc des 18. fahrhunderts bringt nichts eigcnartiges von nationaler Be

deutungzu Stande. Rafael Mengs mit seinen, aus den antiken Skulpturen, 

aus Raffael Sanzio und Correggio geschopften Anregungen, gehort mindestens 

ebensosehr Italien als Deutschland an. Bernhard Rode und andere sind 

Nachahmer der Franzosen, besonders des Carlo Vanloo, und Oeser bleibt ein 

Skizzist ohne ernsthaftes und ausreichendes Vollbringen. Ais Spiegel der 
Zeit sind die genrehaften Radirungen Chodowiecki's weit mcrkwUrdiger, ais 

die gleichzeitigen Werke der monumentalen Malerei. Auch Uber den spateren 

echten Vertrctcrn der Winkelmann'schen Schule, den Neuklassizisten, schwebt 

um dies hier gleich zu erwahnen ein eigner Unstern. Die Anfange der 

klassischcn Periode auf d;;utschem Boden, aus sich beurtheilt, sind durchaus 

schwach. Asmus Carstens war durch aussere Umstande in der Entwickelung 

gchindert, und Schick starb zu frUh. Ais dann die romantische Poesie ein 

neues Ideal aufstellte, waren die schwachen Vertreter der klassischen Richtung 
bald beseitigt. 

Ai1ton Rafael Mengs (1728-1779), bereits in der italienischen Malerei 

erwahnt, seit 1745 Hofmaler in Dresden, wird 1752 nach Rom geschickt, um 

das Altarbild fUr die neue Hofkirche zu malen. Winckelmann, im Jahre 1755 

nach Rom gekommen, wohnt mit Mengs zusammen und beide arbeiten eine 
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Zeitlang gemeinschaftlich; aber das Studium der Plastik bleibt beiden die Haupt

sache. Spater lasst Mengs diese archaologischen Arbeiten licgen und malt 

1760-1761 seincn allzuberiihmten «Parnass» in der Villa Albani. Bald darauf 

wird Mcngs durch Karl III. von Neapel nach Spanien entfiihrt, lasst aber von 

da ab in seinen Werken keine weitcrc Fortentwickelung des Stils bemerken. 

Angclika Kaufmann (1742-1808), zu CostIlitz geboren, kommt 1763 

nach Rom. Sie malt Bilder von eigner Anmuth und Gefalligkeit der Form, 

aber ofter schwachlich in der Charakteristik. Von ihr ist ein gutes Portrat 



VII. Abschnitl. Klassizircncicr Zopfstil. Rude. 881 

Winckclmann's fUr Caspar FLissli gemalt, dagegen wollte em Portrlit Goethe's 

durchaus nicht gleichen; es blieb nach des Dichters eignem Ausdrucke immer 

ein hUbscher Bursche ohne den Ausdruck der IndividualiHit. Viele Bilder von 

Angelika befinden sich in Burleighouse in England (Fig. 323). 

Christian Bernhard Rode, geboren 1745 in Berlin, stirbt daselbst 1797, 

er ist ein SchUler Pesne's und Carle Vanloo's, arbeitet dann unter Restout und 

studirt darauf in Italien. Seine phantasievollen Plafondkompositionen sind 

noch ganz im Barocksinne gedacht und zeichnen sich durch ein leichtes, 

helles, echt dekorativ wirkendes Kolorit aus. 1m Grottensaale des neuen Palais 

in Potsdam ist die Decke von Rode gemalt, im Mittelstlick Bacchus als Kind, 

daneben Luft und Wasser; in der Marmorgalerie daselbst die Decke in drei 

Abtheilungen, Nacht, Mittag und Morgen; im grossen Marmorsaale ein Wand

bild, der Raub der Helena, von Pesne angefangen, von Rode vollendet. 1m 

Palais von Garne unter den Linden in Berlin, dem spateren niederlandischen 

Palais, im Schlafzimmer der Plafond mit Blumen, in einem Nebenzimmer der 

Mittag, als Apollo mit dem Pfeil, in den Staatszimmern, eine Venus aus dem 

Meere steigend, Ino mit ihrem Sohne Melicertes und Meernymphen, im Speise

saal der Plafond mit Bacchus, Ceres, Flora und Vulkan als Symbole der Jahres

zeiten, an den Wanden desselben Raums, fUnf tanzende Nymphen, die flinf 

Sinne darstellend, im Tanzsaal der Plafond mit Prometheus, von Minerva das 

Feuer holend und in der Voute Kindergruppen grau in grau, die KUnste dar

stellend. 1m von Hertzberg'schen Herrenhause zu Britz bei Berlin befinden 

sich verschiedene Malereien von Rode: Landschaften, Darstellungen des Land

lebens, ramische Historien und zwei Deckenbilder, Iris auf dem Regenbogen 

und Aurora, weIche die Nacht vertreibt. Ausserdem sind von Rode, in Berliner 

Privathausern und Landsitzen der Umgegend, eine Anzahl dekorativer Wand
bilder und DeckenstUcke vorhanden und an Staffeleibildern drei Altarblatter in 

der Marienkirche, eins in der Petrikirche, dann die Bilder an den Grab

malern seiner Eltern in der Marienkirche und an vier Denkmalern preussischer 

HeIden in der Garnisonkirche zu Berlin. Rode hat auch viele Blatter in Kupfer 

geatzt (Fig. 324). 

In einer ahnlichen dekorativen Manier wie Rode arbeitend sind noch eine 

Anzahl Maler an der Ausstattung der Bauten in Berlin und Potsdam thatig. 

Gregor Guglielmi, 1714 in Rom geboren, stirbt 1773 in Petersburg. Von ihm sind 

im Palast des Prinz en Heinrich in Berlin, der Plafond des Hauptsaales, den Olymp 

vorstellend, und in der Gallerie zwei DeckenstLicke, die vier Vo,T elttheile und einen 

jungel1 HeIden, der von der Wahrheit zum Tempel des Ruhmes geflihrt wird, 

wiedergebend. Schon vorher hatte Guglielmi im Spiegelsaale des Lustschlosses 

Schanbrunl1 bei Wien verschiedenes gemalt, auch im grossen Saale im ersten 
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Stock der Akademie der Wissenschaften in Wi en bctlndcn sich Fresken von 

demselben. Nicolaus Blasius Lesueur aus Paris, Direktor der Berliner Akademie, 

~ 

entwirft die Dcckenbilder des chinesischen Pavillons im Garten von Sanssouci, 

welche von Harper ausgeflihrt werden. Joh. Christoph Frisch, 1730 geboren, 
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Enkel des berUhmten Rektors Frisch, bildete _ sich zuerst unter Rode, ging 

dann nach Rom und Paris. Von ihm ist ein Plafond im Kavalierhause bei 

Sanssouci gemalt, Venus mit Amor und den Horen. In einem Vorsaale 

des neuen Palais in Potsdam eine Decke von Frisch, Apollo mit den Musen 

darstellend. 1m Palais von Game in Berlin befinden sich von demselben 

Sopraporten allegorischen 1nhalts. 

Adam Friedrich Oeser, geboren zu Pressburg 1717, stirbt 1799. Er 

studirt in Wien auf der Akademie bei dem Direktor Jacob van Schuppen und 

bei Daniel Gran. 1m Jahre 1739 kommt Oeser nach Dresden, aber erst nach 

1764 al~ Direktor der Leipziger Akademie entwickelt er eine ausgedehnte 

Thatigk,eit. Er wurde ein Freund Winckelrnann's und blieb mit diesem in 

Verbindung als ein begeisterter JUnger der neugriechischen Schule. Seine 

Werke sind wie die aller Anfanger in dieser Richtung, die pure Negation des 

Bisherigen ohne neues schapferisches Leben, ein schattenhaftes Gemisch von 

Reminiscencen der hinschwindenden Vergangenheit, ohne N aturwirklichkeit 

dargestellt, aus Furcht wieder in das verachtete Barocko zuruckzufallen. 

Oeser's Bilder zeichnen sich noch besonders durch skizzenhaft nebelistisches 

Wesen aus. Von ihm sind Gemalde in der Nikolaikirche zu Leipzig und 

nebst anderem ein Theatervorhang, dessen wunderliche Konzeption Goethe in 

«Wahrheit und Dichtung» schildert. Auch das Uebergeistreiche, Rebusartige 

seiner Richtung lasst Goethe's Beschreibung des Bildes einer lichtputzenden 

Muse von Oeser erkennen. 

Joh. Heinrich Tischbein der Aeltere (1722-1789) ist noch ein SchUler 

von Ch. Vanloo und folgt der franzasischen Art. Eins seiner Hauptwerke, 

die grosse Komposition der Hermannsschlacht, befindet sich im Schlosse zu 

Pyrmol1t. 1m Schloss chen Wilhelmsthal bei Kassel, eine Anzahl Sopraporten 
von ihm mit kraftigem Kolorit. Heinrich Wilhelm Tischbein der JUngere 

(1757-1829) kam zu seinem Onkel dem alteren Tischbein nach Kassel, spater 

zu Jacob Tischbein dem Landschafts- und Thiermaler nach Hamburg, und hielt 

sich spater in Holland und Hannover auf. 1m Jahre 1777 kam er nach Berlin 

um den Prinzen Ferdinand mit Familie zu malen. Er gehart bereits in seinen 

Werken nach antiken Vasenbildem und den Darstellungen aus der antiken My the, 

der neuklassischen Schule an. Das Meiste von ihm befindet sich im gross

herzoglichen Schlosse zu Oldenburg. Georg Melchior Kraus, in Frankfurt a. M. 

geboren, spliter in Weimar, hatte sich in Paris nach Boucher und Greuze 

gebildet. Martin Knoller in MUl1chen, malt daselbst 1775 die Flachdecke des 

Betsaals der deutschen Kongregation. 

Anton Graff (1736 - 1813/, zu Winterthur geboren, SchUler VOll 

Schellenberg, ist ein vorzUglicher Port rat maler, lebt langere Zeit in Augsburg 
E B ElI. 
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und wird 1766 als Hofmaler nach Dresden berufen. Auch II1 Berlin 

linden sich von ihm vortreffliche Bilder. Georg Friedrich Reinh. Lisze\\'sky, 

1725 zu Berlin geborea, ging als Hofmaler nach Dessau, kam abel' wieder 

nach Berlin zuruck. Er malte gem Beleuchtungseffekte und war als PorWit

maIer geschlitzt. Anna Dorothea Therbusch, geborene Liszewska malt mit 

ihrem Bruder gemeinschaftlich die preussische Konigsfamilie fUr die Kaiserin 

von Russland. Ausserdem von ihr, eine Venus bei der Toilette undeine 

zurnende Diana. Hans Caspar FUssli aus ZUrich (1706- 1781) lebt als Portrlit

maIer in Wi en und spater wieder in Zurich. 

Del' originellste deutsche Maler dieser Zeit in der charakteristischen 

Wiedergabe der Lebenswirklichkeit etwa parallel mit dem Bildhauer Joh. 

Gottfried Schadow, ist Da niel C hod 0 wi ed i, Miniaturmaler, Zeichner und 

Kl~pferstecher, 1726 zu Danzig geboren, gestorben 1801 zu Berlin. Er wurde 

1745 nach Berlin geschickt um die Handlung zu erlernen, widmete sich aber 

seit 1754 ganz der Kunst. Ais Bild ist von ibm bekannt geworden, die 

Familie des Calas, aber sein Hauptruhm beruht auf seinen sehr zahlreichen, 

selbst radirten Blattern (Fig. 325). Unter diesen sind zu nennen: das Leben 

des Sebaldus Nothanker, die BlUtter zur Lavater'schen Physiognomik, die 

Geschichte eines Stutzers, die Bbtter zu Minna von Barnhelm und zu 

Hamlet und ein Reiterbild Konigs Friedrich Wilhelm II. Gottfried 

Chodowiecki, del' jUngere Bruder, malt Miniatur- und Emailbilder, besonders 

Jagd- und PferdestUcke, auch kleine Landschaften und Schlachten. 

Noch lebte der dekorative Sinn der Sptitrenaissance und fand in der 

Theatermalerei, die als vollberechtigter Kunstzweig galt, meist durch die 

SchUler der Bibiena's seine Vertretung. Bernardin Gagliari, 1709 in Turin 

geboren, wurde 177 I nach Berlin berufcn, um sechs Dckorationen fUr die Oper 

fUr 12000 Thaler zu malen. Er malte auch 1773 die architektonische Deko

ration del' Kuppel in der St. Hedwigskirche zu Berlin sehr gut; weniger ge

lungen ist das Altarbild daselbst von ihm, die heilige Hedwig vor einem 

Kruzirixe. KarJ Friedrich Fechhelm der Aeltere, 1725 zu Dresden geboren, 

anfiinglich ein SchUler von Oeser, danl1 von MUller in Prag, spiiter als Theater

maler bei Jos. Galli Bibiena, kam mit diesem nach Berlin und ring an in 

Fresko ZLl malen. Von ihm sind viele perspektivische Malereiel1 und Archi

tekturen in den SchlOssern zu Potsdam, Charlottenburg und Rbeinsberg aus

gcfUhrt. Der Perspektivmaler Johann Fischer hat in Berlin im Gorne'schel1 

Palais und im Schloss \Veirlitz gem alt. loh. Friedrich Meyer, 1728 ZLl Dresden 

geborcn, ein SchUler Bibiena's, arbeitet lange fUr das slichsische Theater, 

spater macht er sich als Landschaftsmaler, die Gegend bei Potsdam darstellend, 

bekannt. Joh. Karl \Vilh. Rosenberg, gcboren 1737 Zl1 Berlin, eben falls ein 
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Schtiler Bibiena's und des Bellavita, arbeitete spater mit Carlo Bibiena gemein

schaftlich, malte auch Plafonds in Privathausern. Eine ahnliche Thatigkeit 

entfaltet Joh. Abrah. Rosenberg, der Vetter des Vorigen, hauptsachlich in 

Hamburg. 

Eine poesielos trockne Autrassung der italienischen Landschaft gab 

Jacob Philipp Hackert (1737-1807), zu Prenzlow geboren, ein Schtiler 

Nic. BIas. Lesueur's. Bertihmt wurden seine Bilder ftir die Kaiserin von 

Russland, die Verbrennung der ttirkischen Flotte bei Tschesme darstellend. 

Um ihm hierzu ein Modell zu liefern, wurde ein Kriegsschitr auf otrener See 

in die Luft gesprengt. Spater ging Hackert als Hofmaler nach Neapel. Sein 

Bruder Joh. Gottlieb Hackert, Landschafts- und Thiermaler, folgte ihm dorthin. 

Joh. Fr. Pascha Weitsch (1723-1803) malte deutsche Eichenwalder ganz 

vorztiglich. Salomon Gessner aus Zurich und Ferdinand Kobell sind noch 

als deutsche Landschafter zu nennen. Franz Edmund Weirotter (1730-1771 'aus 

Innsbruck, Landschaftsmaler, kam spater nach Wien und machte sich auch als 

Kupferstecher bekannt. Christian Lud wig von Hagedorn, Kunstgelehrter 

und Galleriedirektor in Dresden (1713-1780), hat als Selbstradirer von Land

schaften eine nordische und soweit wie damals maglich, deutsch-nationale 

Richtung. 

d) Dekoration und Kunstgewerbe. 

In der deutschen Ornamentik herrscht nun unbestritten das franzasische 

Genre Louis XVI. Die Arbeiten der Kunststecher sind durchweg in dieser 

Art und zeigen keine besonders eigenthUmliche Auffassung. Die bereits beim 

Genre Rocaille als berUhmte Ornamentste<.:her genannten Meister Habermann 

und Nilson, in Augsburg arbeitend, gehen in ihrer spateren Zeit zum franzo

sischen Zopfstil tiber und nicht ohne Geschick. Nilson arbeitet besonders in 

dem damaligen . Modegenre »3, la greque«. 1. H. Hertel, Karl August Gross

mann, Johann Gradmann u. a., in Augsburg lebende Kunststecher, schaffen 

in demselben Sinne. Johann Hauer (1748-1820), ebenfalls in Augsburg, hat 

eine bedeutende Folge von Blattern, Mabel und Innendekorationen darstellend, 

gestochen. Er siedelt gegen Ende des Jahrhunderts nach Paris Uber. Von 

Gottfried Friedrich Riedel in Dresden, Maler und Kunststecher (1724-1784) 

sind verschiedene Vasen, Trophaen und Uhrgehause gestochen. Johann Martin 

Will. Stecher und Verleger zu Augsburg (1761-1805), entwirft nach der neuen 

Pariser Mode, im antiken Stile, seine Schlitt en, Orgelgehause, Wagen, Mau

soleen, Altare, Tabernakel und Vasen. 
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Das Kunstgewerbe zehrt noch immer von dem Formenschatze der, in 

dekorativer Beziehung bis zuletzt schopferischen, grossen Renaissanceperiode; 

besonders im GerUth- und Mobelwesen behauptet sich immer noch die Tra

dition der Roccocozeit. Die Epoche des klassizirenden Zopfstils, durch die 

beginnende Kenntniss der griechischen Antike charakterisirt, beginnt in vielen 

Beziehungen schtilerhaft, wenn auch die alte ausgebildete Technik noch eine 

Zeit lang vorhult, um ihren Produkten wenigstens in dieser Beziehung eine 

gewisse Meisterschaft zu sichern. Dann kommt auch diese in Verfall und es 

bleibt nichts als ein schwerfHIliger Ausdruck fUr einen sehr engen Kreis 

ktinstlerischer Ideen. Der ganze V orrath an Vorbildern beschrankt sich schliess

lich auf die Formcn, weIche die Abbildungen nach alten Vasengemulden liefern. 

Das Letztgesagte gilt besonders vom Ausgange des Jahrhunderts, wahrend 

in den sechsziger Jahren, trotz der eklektischen Stilmengerei, sich noch ein 

grosser dekorativer Reichthum in der Ausstattung und Moblirung der Innen

raume entfaltet. An den Bauten aus der Spatzeit Friedrichs des Grossen, der 

Bildergallerie, dem Kavalierhause und dem Neuen Palais zu Potsdam, sind 

noch grosstentheils die Kunsthandwerker aus der frtiheren Epoche beschaftigt. 

Kambly und die GebrUder Calame fertigen Tische aus verschiedcnen Achaten ; 

Sartori und Merk die Stuckdecken und die jetzt wieder mit Vorliebe ver

wendeten Stuckmarmorw3nde. Echter Marmor in verschiedenen Farben 

kommt ebcnfalls zu Fussboden und auch wohl in Wandbekleidungen zur An

wen dung. Eine EigenthUmlichkeit der klassizirenden Periode macht sich in 

der Mitverwendung antiker Basreliefs zur Dekoration bemerkbar. In denselben 

SchlOssern find en sich vortreffliche Holzschnitzereien und lntarsien von 

Sp indler in Berlin ausgefUhrt. Von demselben, im Neuen Palais im Garten von 

Sanssouci, schone Holzfussboden mit Blumen ausgelegt und Mabel mit Ein
lagen von Schildkrott und Perlmutter. Die Stolfe zu den Wandbekleidungen 

sind aus der Fabrik von Baudouin in Berlin und werden oft erst durch die 

Kunst des Stickers ganz vollcndet. Dcr Kunststicker Joseph Schnell y aus 

Aachen war nacheinander an fast allen europuischen Hafen beschHftigt und 

wusste seine Arbeiten durch Malerei zu vervollswndigen. 

Die Meissner Porzcllanfabrik, seit 1763, nach Beendigung des sieben

jUhrigen Krieges wieder in Betrieb gesetzt, hat nun ihre Winckelmann'sche 

und Mengs'sche Periode. Unter dem Direktorat des MaIers Dietrich, der in 

Meissen zuglcich eine Zeich nenschule cinrichtete, wurde alles antikisirt; man 

sieht nur Apoll, die Musen und Grazien, statt der frliheren SchUfer und 

SchUferinnen. Ais Vorbilder dienten jctzt antike Reliefs, Medaillen und Ca

meen. Das gewohnliche Malerdckor findet aber immer noch gluckliche und 

originelle Motive, so ist das jetzt aufkommende sogenanl1te «Blaublumchen» 
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fL:r die Keramik typisch geworden. Indess produzirt Meissen gieichzeitig noch 

seine berlihmten Roccocowaaren. Schon et\Yas ft'Uher hatten sich fast an allen 

Horen Porzellanmanufacturen gebildet, auch Private versuchten lihnliche Un:er

n-:hmungen. In Berlin begann 1751 der Kaufmann Wcgcly cchtes Porzellan 

zu fertigen, aber ohne Erfolg; dann lrat 1759 der Kaufmann Gotzkowsky an 

seine Stelle und errichtete die Fabrik in seinem Hause in del' Leipzigerstrasse. 

Die Fabrik wurde 1763 koniglich und es wurden verschiedene Klinstler fUr 

dieselbe von Meissen verschrieben. Karl Wilhelnl Bohme, 1720 zu Grossporten 

in Sachsen geboren, kam 1762 ais PorzeIIanmaler nach Berlin, eben so Joh. 

Balth. Bornemann, dessen Schiachten und Landschaften nach \VoU\vermaun, 

Rugendas und Riedinger vortretllich gemalt sind. Isaak Jacob Clauz~, in 

Berlin geboren, hatte schon fUr die W cgcly'sche und Gotzko\\'sky'sche Fabrik 

als Emailmaler gcarbeitet, ging dann nach Dresden und kam splitcr nach 

Berlin zuruck. Emanuel Bardou, Bildhauer an der Berliner PorzeIIan

manufaktur, hatte in Frankreich gelernt; er modeIIirte in Berlin die Statuette 

Konigs Friedrich II. zu Pferde, und ebenda die Statuette des Prinzen Heinrich. 

Die Begeisterung fUr die anti ken geschnittenen Steine war damals be

sonders gross, durch diese wurde der griechische Stil erst in grosseren Kreisen 

bekannt. Philipp Daniel Lippert, 1702 in Dresden geboren, gestorben 1785 

in Leipzig, grlindete seine ganze Existenz auf die gescbnittenen Steine und 

verbreitete die Kenntniss der Gemmen hauptsDchlich durch seine Abgusssamm

lungen. Allerdings waren die Originale grosstentheils gefalscht, ",ie sich 

splHer herausstellte. 
Yom Stcinschneider unci Hofjuwelicr 1. Chr. Neuber (1735-1808) zu 

Dresden befindet sich ein Kamin mit Mosaik im grUnen Gewolbe zu Dresden, 

aus sDcbsischem Porzellan und sDchsischen Mineralien zusammengesetzt. Del' 

Ent\\'urf dazu von Johann Eleazar Zeisig, genannt Schonau, aus Grossschonau 

bei Zittau herrlihrend; die Figuren von Gotth. Matthai, clem Inspektor des 

Mengs'schen Museums. Die tUchtige Gestalt eines Kunsthandwerkers, wie sie 

von nun an anfangcn selten zu werden, stellt sich in F r i e d ric h J u r y, dem 

Kupfers(hmied in Potsdam, noch einmal vor Augen. Von ihm ist die kupferne, 

in Feuer vergoldete Statue cines Chinesen, von Giese modellirt, auf dem 

chinesischen Pavilion im Garten von Sunssouci, dann def ebenfalls in 

Kupfer getriebelle Atlas auf dem Hathhausc zu Potsdam und als sein Haupt

werk, die Quadriga fUr das Brandenburger Thor in Berlin nach Schadow's 

Moddlen. 
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e) KunstliUeratur. 

Die Haupterscheil1ung in der deutschen Kunstlitteratur dieser Zeit bilden 

die Werke 1. Winckelmann's; dieselben tragen wesentlich dazu bei, die Stil

richtung der Epoche zu begrlinden.- Waren schon frliher ofter archaologische 

Funde und Forschungen von direkter Einwirkung auf das Kunstschaffen der 

Zeit gewesen, so ist dies von jetzt ab 110ch mehr der Fall; und dieser littera

rische Einfiuss artet, nach dem ganzlichen Erloschen der Renaissance, in ab

strakt-archaistische Bestrebungen aus, welche absichtlich der kunstmlissigen 

Erledigung des modern en Bedlirfnisses aus dem Wege gehen. - J. Winckel

mann, Al1merkungen liber die Baukunst der Alten, Leipzig 1762, 4°; derselbe, 

Sendschreiben von den Herculani'schen Entdeckungen, Dresden 1772, 4°; der

selbe, Abhandlung von der FHhigkeit der Empfindung des Schijnen in der 

Kunst und dem Unterricht in derselben, Dresden 1763, 4°; derselbe, Geschichte 

der Kunst des Alterthums, Dresden 1764, 40; derselbe, Anmerkungen liber die 

Geschichte der Kunst des Alterthums, Dresden 1767, 4°. - Die Geschichte der 

Kunst des Alterthums erscheint danl1 in einer zweiten Ausgabe, herausgegeben 

von der kaiserlich koniglichen Akademie der bildenden Klinste in Wien, 

Wien 1776. 

Das romische Alterthum wird liber dem neu auftauchenden griechischen 

nicht gal1z vergessel1. Es erscheint nach dieser Richtung: B. de Montfaucon, 

L'antiquite expliquee etc., deutsch im Auszuge von 1. Jac. Schatz und 1. Sam. 

Semler, Nlirnberg 1757; de Sandrart 1. 1., Altaria et sacella yaria templorum 

Romae, a celeberrimis quondam architectis structa. Nlirnberg 1771. Fol. M. 

Taf., in neuer Ausgabe; des Markus Vitruvius Pollio Baukul1st, aus der romischen 

Urschrift libersetzt yon August Rode, 2 Bande in 4°. Leipzig 1796. Auch das 

Aegyptische findet einen Bearbeiter; Meister, de pyramidum fabrica et fine, 

Gottingen 1774, 4°. 
Die'Kunst des Mittelalters erringt erst splirliche, dann aber, zugleich mit 

dem Reginne der neuklassischen Peri ode, eine immer steigende Beachtung. 

Noch yor dem Anfange der Neuklassik datiren: Schweighliuser, Joseph, Des

cription nouvelle de la cathcdrale de Strassbourg et de sa fameuse tour, Strass

burg 1770. 18; Frick, E., Ausflihrliche Beschreibung von dem Anfang, Fort

gang, der Vollendung und Reschaffenheit des Mlinstergebaudes in Ulm, her

aus~egeben Haffner. Ulm 1766. 4°; 1. Ogesser, Beschreibung der Metropolitan

kirche zu St. Stephan zu Wien. Wien I77g. 8. 

Neuere Rauten und Entwlirfe enthalten dieWerke: Tilemann van der 

Horst, Neue Baukul1st, Treppen, Laternen, Kuppeln, aus dem hollandischen 
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libersetzt. Nlirnberg 1763. Fol. M. Taf.; Rode, A., Beschreibung des fUrst

lichen Anhalt-Dessauischen La'ndhauses und englischen Gartens zu Worlitz. 

Dessau 1798. 8°. Mit Taf.; Beschreibung der beiden neu erbauten ThUrme 

auf dem Friedrichsstadtischen Markte zu Berlin. Berlin 1775, 4°. Mit Taf.; 

Nicolai, Beschreibung der Residenzstadte Berlin und Potsdam, 1779, 2. Bd. SO; 

Hennert, Beschreibung von Rheinsberg u. a. 

Die Werke der Ornamentstecher sind sammtlich im Genre Louis XVI. 

gehalten: Hauer, Johann, Dessins de la mode neuve au gout antique pour 

les architectes en general etc., Paris; Fosch, J. Rudolph, Grundmassige An

weisung zu den Verzierungen der Fenster etc. NUrnberg 17SI; Will, Johann, 

Martin, Ornamente, Architekturen undo Mobel, aIles im Genre Louis XVI; 

Netto, Johann Friedrich, Zeichen-, Maler- und Stickerbuch, Leipzig [79S; 

schliesslich das Magazin fUr Freunde des guten Geschma~ks, LeipzigI7g6-[Soo. 

4. Der klassizirende Zopfstil in England, in der zweiten 

I-Eilfte des 18. J ahrhundeTts. 

Die Englander gehoren vielleicht nicht zu den kUnstlerisch besonders 

gUnstig beanlagten Nationen; wenigstens muss man die englische Kunst einzig 

yom Standpunkte des Gothikers betrachten, um hervorragende eigenthUmliche 

Leistungen zu entdecken. Selbst in die spatere Renaissance dringt immer 
wieder das gothische Prinzip ein, aber dasselbe verbindet sich nur seIten mit 

dem Barock, sondern lieber und verhaltnissmassig sehr frUh mit einer gewissen 

trockenen, klassizirenden Behandlung palladianischer Formen. In der Skulptur 

und Malerei der Renaissance bleibt England entschieden hinter den anderen 

Landern zuruck und erhaIt, wie schon fruher bemerkt, nicht nur die Impulse, 

sondern auch die auslibenden KUnstler selbst, fast durchweg yom Auslande. -

Ganz verschieden yom Schaffen in der bildenden Kunst gestalten sich die 

englischen Verhaltnisse auf ~nderen Gebieten der geistigen Arbeit; speziell in 

d~r Entwickelung der, das IS. Jahrhundert charakterisirenden, skeptischen 

Philosophie. Die franzosischen Reyolutionlire Voltaire .und Rousseau sind bei 

den englischen Freidenkern in die Schule gegangen. Auch fUr die gedank

liche Entwickelung des modernsten Gegensatzes in der Kunst, zwischen »Ro

mantik« und »Klassik«, kann England die Prioritat beanspruchen. An den 

Anfangen der neuklassischen Schule sind die Englander, wie schon we iter 

oben geschildert, besonders stark betheiligt; sie fOrdern die Erforschung der 

griechischen Monumente mit einem wahren Enthusiasmus, aber zu gleicher 
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Zeit kommt bei ihren Dichtern und Klinstlern der geforderte Kontrast, die 

Richtung auf Wiederbelebung der mittelalterlichen Kunst, zuerst zum Vorschein 

und wird erst von England aus nach dem Kontinente we iter fortgepflanzt. 

In England gaben Dawkins und Wood mit ihren ·1750 publizirten 

«Illustrations of Palmyra and Baalbec» den erst en Anstoss fUr eine Aenderung 

des Geschmacks, weIche bewirkte, dass man sich allmahlich von der italienischen, 

manierirten Wiedergabe der Antike den unverfalschten ramischen Originalen 

zuwandte. Adam's Aufnahmen von Spalatro, etwa zehn Jahre spater heraus

gegeben, verstarkten diese Richtung, aber die wichtigste und nachhaltigste 

Wirkung, in Bezug auf die Wendung zur griechischen Antike, libte Stuart's 

»Athens«, urn 1762, und die folgenden Publikationen der Society of Dilettanti, 

ebenfalls liber altgriechische Monumente. Damit stand man theoretisch auf 

einem ganz anderen Boden als dem der alten Renaissance, weIche die klassischen 

Formen dem modern en Bedlirfnisse dienstbar mach en wollte; denn die jetzt 

aufkommende Neuklassik ging umgekehrt darauf aus, die modernen Zwecke 

den Formen der Antike anzupassen. Der geeignete Weg hierzu schien die 

archaologisch genaue Reproduktion der Antike, nicht allein im Detail, sondern 

auch in der Fassung des Ganzen. Da nun die Letztere den modernen 

Zwecken und Bedlirfnissen meist zuwider lief, so gelangte man zu einem 

schematisch idealisirenden Scheinwesen, weIches man after nicht unpassend 

als »falsches Griechenthum« bezeichnet hat. In der Praxis kam man allerdings 

nicht gleich so weit, denn Stuart konnte nach seiner Rlickkehr, trotz seiner 

griechischen Studien, doch noch nicht griechisch bauen, und noch wel1iger 

konnten dies seine englischen Zeitgenossen. Auch war damals das Geflihl 

flir das modern Unpassende des antiken Stils noch zu stark und drangte zu 

einer Fortsetzung der Renaissance, selbstverstandlich in einer durch die neuen 
Kenntnisse Uber die klassischen Stilarten beeinflussten Stilfassung. Dies 

ergab hier wie anderwarts den sogenannten »klassizirenden Zopfstil«. Erst 

dreissig oder vierzig Jahre spater beginnt die neuklassische Manie, der zu 

Folge kein Gebaude mehr ohne einen dorischen Ponikus errichtet werden 

konnte, es mochte nun eine Kirche, ein Landschaftshaus, ein Zuchthaus, eine 

BLlhnstation oder ein Panorama sein. Die Neugothik, weIche in England be

reits mit dem Zopfsti!e parallel geht, ist gewissermassen die naturliche Reaktion 

gegen diese archaologisch antikisirende Richtung, aber ihre erste Verwirk

lichung war auch nm ein Theaterefl'ekt. Die Neugothik tritt nicht minder 

mit dem Anspruche auf, das Alte kopiren zu wollen; aber dies gelingt nicht 

einma!, wegen Mangel an Studien und hauptsachlich an konstruktivem Ver

standniss. Es ist ganz charakteristisch, dass ein Dichter, Horace Walpole, nicht 

allein den Anstoss zur Wiederaufnahme der Gothik gab, sondern auch selbst 
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den ersten dilettantischen Bauversuch machte, welcher dann hauptsachlich 1m 

Kirchenbau Nachfolge t~l11d, weil man hier, abgesehen von kUnstlerischen 

GrUnden, den christlichen Geist gegen die Antike ins Treilen flibren konnte. 

Allerdings konnte man der neuen, archaologisch aufgefassten Antike mit 

grosserem Recbte den Vorwurf der »Unchristlichkeit« machen, als der alten 

Renaissance, welche sich den christlichen Traditionen und Bedlirfnissen schon 

llingst angepasst hatte. 

Mindestens erhalt England jetzt, durch Reynolds, zum ersten Male eine 

Art nationaler Malerschule, aber ihr Aufschwung wurde bald durch die 

typischen Schattengebilde der Flaxmann'schen neuklassischen Schule zuruck

gedrangt. 

a) Architektur. 

Wenn England in diesem Zeitabschnitte arcbitektonische Eintllisse von 

Aussen erfahrt, so ist dies mehr liber Holland, als von Frankreich aus der 

Fall. Das spezifisch franzosische Genre Louis XVI. findet in England nur 

eine so vereinzelte Aufnahme, wie schon das klassische Baroek Louis XIV. und 

das Roccoco. 

Der englische klassizirende Zopfstil beginnt bereits mit den schon frliher 

erwabnten Arcbitekten Campbell und Gibbs, aber erst Chambers kann als ein 

Hauptyertreter dieser Richtung gdten. William Chambers, geboren 1726, 

gestorbcll 1796, cincr der bcdeutendsten englischen Architekten der z\Yeitcl1 

Hlilfte des I8.1ahrhunderts, war ein nach den Regeln gebildcter Klinstler, aber 

ohne fruchtbare Phantasie und schopferisches Talent; er hnd desbalb keinen 

allgemeinen Beifall. Sein Hauptwerk ist Sommerset-House, der grosse 

Bau aus der Regierungszeit Georg's III. Die Nord- oder Strandfront, cine 

verbesserte und vergrosserte Copie cines alteren Theils des Palastes von Inigo 

Jones, welcher abgerissen wurde, um den Neubauten Platz zu machen, ist die 

beste, nur die vorgelegte Terrasse wirkt ungllicklich. Ein hoher Rustika

unterbau trligt em Geschoss mit korinthischen Dreiviertelsaulen von sehr 

reiner Bildung, mit zwei Rlingen Fenster dazwischen. Das Portal in der 

Mitte, mit drei rundbogigen Eingangen, ist glUcklich angeordnet (Fig. 326). 

Die Slidfront hat stark vorspringende Flligelbauten, sonst eine ahnliche 

Architektur wie die Nordfront (Qu. Fergusson, History of modern arts etc.). 

Die Gebrlider Adam's bauten viel fUr den Adel des Landes unci wussten 

ihren Gebliuden eine gewisse Marke von Originalitat zu geben. Robert Adam 

erwarb sich, durch sein grosses Werk liber Spalatro) einen Ruf als vorzliglicher 
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Kenner del' anti ken Architektur, den er vielleicht weniger verdiente als 

Chambers. Charakteristisch fUr die Manier der Adam's sind die grossen 

Fenster, mcist ohne Eint~\ssungen belasscn, dann eine Gruppirung der Fenster 

mit einem grossen halbkreisformigen Oberlicht darUber. Es wird hierdurch 

Fig. 326. Sommcrsct llollse (Nordseitc). 

del' Anschein erweckt, als ob eine ganze Hausfront einen Raum bildete. Die 

S1iulen sind stets UbermLissig schlank. Die Fa<;:ade des Gesellschaftshauses 

Fig. 3'27. Ansicht del' Hallptfront yom College in Edinburgh (n. Fergusson). 

Z 11 G 1 as go wist eine der besten der Adam's; dann in London das Adelphi

theater, z~vei Seiten von Fitzroy-Square, Portland Place und Finsbury-Square. 

Ein wichtiges offentliches Gebaude, das College zu Edinburgh, wurde 1789 

durch Robert Adam begonnen, aber nur die Eingangsfront wurde zu seinen 

Lebzeiten vollendet, der Mittelhof erst vierzig Jahre spateI' nach einer Zeichnung 
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von Playfair. Der von Adam erbaute Theil ist vier Stockwerke hoch, mit 

ganz unzureichendem Hauptgesimse. Der Mittelbau, mit drei Rundbogen

affnungen, ist durch gekuppelte dorische monolythe Saulen eingefasst und 

wirkt sehr monumental (Fig. 327). Leider liegt das Gebaude in einer sehr 

engen Strasse, so dass es nicht libersehen werden kann (Qu. Fergusson). Das 

beste und after nacbgeahmte Landschloss der Adam's ist Keddlestone Hall 

Fig. 328. Ansicht und Grundriss yon Keddlestone Hall (n. Fergusson}. 

111 Derbyshire, allerdings mit sebr gesuchtem Grundriss, indem hier VIer 

Pavillons durch in Kurven geflihrte Gallerien mit einem oblongen Mittelbau 

verbunden sind (Fig. 328). An der Hauptfront befindet sich der typische 

sechssaulige korimhiscbe Portikus auf einem rustizirtem Unterbau. Der Mittel

bau hat merkwlirdiger Weise keine Fenster, die hinter demselben liegende 

Halle hat nur 0 berlicht und die einzige Verbindung der beiden seitwarts 

liegenden Theile des Obergescbosses wird durch eine beschrankte Passage 

unter dem Dache des Portikus vermittelt (Qu. Fergusson). Von einem Archi

tekten Carr aus York ist Harewood-House in Yorkshire entworfen, eins 

der besseren Gebaude aus der Portikusklasse. HoI k ham -H 0 use, ohne 
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Portikus, aber von verworrener Anlage, ist ganzlich unpraktisch angelegt und 

eingerichtet. Die Fenster wieder nach dem bekannten Motive des Palladio. 

Die vie1en aufwandreichen englischen LandschlOsser des 18. Jahrhunderts 

sind ihren Vorbildern, den italienischen Palasten, wohl an Ausdehnung gleich, 

oder sogar tiberlegen; aber in kunstlerischer Beziehung bleiben sie we it dar

unter und nicht eins derselben kann als ein vollstUndig befriedigendes monu

mentales Gebaude gelten. 

Robert Taylor (1714-1788), als ein vielbeschaftigter Architekt dieser 

Zeit zu nennen, zeichnet sich nicht durch Originalitat aus. Er baut die Bank 

... ,\., ' " 
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Fig. 329. Fa,adentheil von Newgate in London. 

von England in London. Das vom Stadtarchitekten Georg Dance um 1740 

errichtete Mansion-House ist besser, aber das Meisterwerk desselben ist das 

1770 errichtete N e \\' gate - Gefangniss (Fig. 329). Dasselbe wird von zwei 

fensterlosen Fli.igeln gebildet, zwischen denen die fUnf Fenster breite und 

fUnf Stockwerke hohe W ohnung der Gefangnisswarter eingeschlossen ist. 

Ausserdem zeigen sich nur noch zwei einfache Eintrittsthore (Qu. Fergusson). 

Kent, noch ein SchUler Christopher Wren's, nimmt bereits 1740 den 

gothischen Stil im romantischen Sinne wieder auf und verwendet den

selben bei Gartendekorationen, kUnstlichen Ruinen und dergleichen Spiele

reien. Die Empfindsamkeit feiert in der Ausstattung der Parks mit Einsiedc

leien, Verliessen und gothischen ThUrmen ihre Triumphe. Dies gezierte 

Wesen pflanzt sich dann in Nachahmung der englischen Litteratur und Kunst 

tiber ganz Europa fort; hauptsachlich verdrangt der englisch-romantische 



896 VII. Abschnill. Klassizirendcr Zopfsti!. Beckfor,i, Wyatt. 

Gartenstil, dcn durch Len6tre untcr Louis XIV. ausgcbildeten Park-PerrLicken

stil mit scinen gcschorcnen und in Figul'Cn zugestutztcn Hcckcn und BHumen 

yollsWndig. Dic crnsthaftc Aufnahme dcr Gothik, als Baustil,crfolgte dann 

hald darauf in dell flinfzigcr Jahrcn. \\J cnn die gothische Renaissance, untcr 

Wren .und andercll Architekten seiner Zeit versucht hatte den Geist, die Prin

zipien der Gothik mit einem klassischen Detail zu verbinden, so ging die 

ncugothische Schulc jetzt ganz entgegengesetzt davon aus, das mittelalterliche 

Detail wiederzugeben, ohne Ahnung von der ursprLinglichen Bestimmung 

desselben zu haben. Der Dichter Horace Walpole scheint der erste gewesen 

zu scin, der praktisch auf eine Wiederbelebung der Gothik in dicsem Sinne 

hinwirkte. Er baute auf seiner Besitzung Strawbury-Hill cine Villa, ganz 

modern in der Hauptanlage, aber mit der Detaillirung des '4. oder 15. Jahr

hundcrts. Die untere Halle wurde 1760-61 errichtet, der Thurm und das 

Oktogon 1766 und das nordliche Schlafzimmer 1770. Das Beispiel eines be

kannten Schri ftstellers wie Walpole erregte Enthusiasmus fLir die Gothik 

und bewirkte vielfache Nachfolge auch im Kirchenbau. St. John's in Liver

pool giebt den Typus dieser neuen Klasse von Kirchen, weJche zunHchst von 

der Gothik nichts hatten, als die Spitzbogen, die AbschrHgungen und die 

Strebepfeiler. Eine Anzahl Castles -wurden in dicsem Stile gcbaut, mit Mauer

bekronungcn in jeder Grosse, weJchc Zinnen vorstellcn sollen und mit ge

legentlichen Fensterschlitzcn in Krcuzform mit run den Endigungen der Arme, 

als Nachahmung dcr Schicssscharten, aber im Massstabe C1l1er PfcffcrbLichse. 

F 0 n th ill A b b ey, eine Klosterruine im ncugothischcn Stile, um 1795 yon 

Beckford und James Wyatt gcmeinschaftlich erbaut, soli eigentlich ellle 

Art Lusthaus scin. Der erste Bau, von Fachwerk und Stuck errichtet, fiel 

bald zusammen und wurde erst 1807 wieder solidcr und erweitert aufgebaut. 

Mit der Renaissance ist es nun zu Ende und es beginnt die Neuklassik 

parallel mit dcr David'schen Schule in Frankreich. Indess bewahrt der Neu

klassizismus in England il11mcr noch einen Anklang an die palladianische 

Weise und mag dcshalb hier in seinem Haupt vertreter Soane 110ch kurze 

ErwHhnung findcl1. John Soane (1753-18::;7) war ein SchUler von Dance 

und Holland, ging dann nach Italicn und gab 1778 sein erstes ziel11lich un

bedeutendcs Werk Uber Tempel, Biider, Casinos, Gartensitze und dergleichen 

heraus. Nach seiner Zuruckkunit aus Italicn 1788 erschien sein zweitcs Werk, 

PrivathHuser yon magerer Ausstattung, in der Art der Adam's enthaltend, noch 

ohne den Eintluss griechischcr Studicn zu verrathen. In dcmselben Jahre 

wurde Soane zum Architektcn der Bank von England ernannt. Die Bank 

ist sein Hauptwerk, etwa il11 Plan nach dem Muster romischcr Thenncl1 ellt

,,"orfcn, aussen mit ci;~er durchgchendcl1 korinthischen Ordnung, die des 
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Tcmpels von Tivoli nachahmend (Fig. 330). In dcn Dctails zcigt sich eiqe 

gcwissc Mischung der anti ken und oricntalischen Architcktur, wclchc CJ11C 

hahcrc Einhcit vcrmisscn Hisst. Die Originalitatssucht war die Klippc an dcr 
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Fig. 330. Fa9adL'lltheil del' Bank yon England. 

Soane scheitertc; wcnn er dcrartigcs versuchte, wic an der Treppe zum altcn 

Hause dcr Lords, an seinem cigcnen Hause, am Gcbaude dcr Staatsschulden

V crwaltung und sonst, wurdc er einfach hicherlich. - \Vy a tt crbaute 17CJ3 

das Trinity-Housc i'n London. - Thomas Telford (1757-1834) erwarb sich 

hauptsachlich als Ingenieur bcdcutenden Ruf, als Architckt war er cin SchUlcr 
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von Chambers und Robert Adam. Von ihm, der Restaurationsbau des mittel

alterlichen Shrewsbury-Castle, 1793 ein Gefangnenhaus nach dem Systeme 

Howard's in der Grafschaft Shrewsbury, die Kirche fUr Bridgenorth, aussen 

toskanisch, innen mit jonischer Ordnung; dann eine grosse Anzahl von 

BrUcken-, Kanal- und Dockbauten. 

An dieser Stelle sind passend die Bauten der Englander in Indien zu 

erwahnen, welche hier mehr gebaut haben als frUher aIle anderen Nationen 

zusammengenommen, wegen der grossen Ausdehnung und der langen Dauer 

ihrer Herrschaft. Bis zum ersten lahrzehnt des 19. lahrhunderts blieb der Stil 

dieser Bauten der damals in England herrschende klassizirende Zopf. Das 

Gouvernements-Haus in Calcutta, als das wichtigste Gebaude dieser Zeit, 

ist eine Kopie des von den Adam's in England erbauten Keddelstone-Hall. 

Das Gebaude in Calcutta besteht eben falls aus vier detaschirten PavilIons, hier 

zu Privatwohnung~n bestimmt und durch halbkreisfOrmige GalIerien mit dem 

Mittelbau, welcher die Paradezimmer enthaIt, verbunden. Das ganze Gebiiude 

mit einer Ordnung auf niedrigem Unterbau hat zu wenig Hohe, urn gut zu 

wirken. Das Rathhaus zu Calcutta ist hochstens durch die Abmessungen 

imponirend, sonst sehr gewohnlich, mit clem Ublichen doris chen durch zwei 

Geschosse gehenden Portikus auf beiden Seiten. Das Mansion - House von 

Constantia zu Lucknow, erbaut vom General Martin, einem geborenen 

Franzosen, zu seiner eigenen Residenz, zeigt eine sehr phantastische Re
naissance. Immerhin hat der Mittelbau durch seiBen terrassenartigen Aufbau 

einen eigenthUmlichen Reiz. Das Gebaude ist dem etwa gleichzeitig in Eng

land von Beckford erbauten Fonthill jedenfalls vorzuziehen. Das Grab des 

Generals befinclet sich im Unterbau des Thurms und hat an jeder Ecke des 
freistehenden Sarkophags einen trauernclen Grenadier, allerdings in schlechter 
AusfUhrung. Auch ist das ganze Bauwerk nur ein Putzbau. Beinah aIle Pa

laste der Souveraine von Oude zu Lucknow wurden nach dem Vorbilde der 

Martiniere in demselben p.seudo-klassischen Stile erbaut; so die Furra Buksh, 

die Chutter Mounsil und zahlreiche andere Gebaude. Die Kaiser-Bagh, die 

Residenz des letzten Konigs, Ubertrifh die vorigen noch an grottesker Wirkung. 

1m Planschema bildetdieselbe ein grosses Viereck um einen Hof, ahnlich dem 

Louvre. Die Begum Kotie ist besser und mit Anwendung der Ordnungen 

erbaut, aber doch in der Hauptsache indisch, mit ganz willkurlichen Ver

hiiltnissen des Details. Ein PavilIon des Palast's zu Delhi ist 110ch durch den 

. letzten Konig errichtet. In dieselbe Zeit falIt noch cler Bau der in ver
schiedenen Farben angestrichenen gross en Audienzsale des Schah lehan. 
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Spater kam in Indien, wie Uberall in Europa, die akademische Wieder

belebung der Antike auf und zugleich ihr Gegensatz, die Neugothik. 

Die Bauten in Nordamel'ika, sowohl in dem seit 1763 zu England ge

hol'enden Canada, als in den seit 1783 selbststandigen Vereinigten Staaten, 

gehoren sammtlich erst in die neuklassische, beziehungsweise romantische 

Periode, denn das frUher Errichtete ist ohne Bedeutung. 

b) Skulptur und Malerei. 

Endlich tritt ein Englander als BegrUnder einer eigenthUmlichen eng

lischen Malerschule auf. Sir Josua Reynolds (1722-1792) ist ein Eklek

tiker, der die VorzUge der grossen Italiener mit denen der Niederlander zu 

vereinigen strebt. Er ist als Portratmaler bedeutend und fruchtbar. Seine 

Bilder finden sich in vieIen englischen Sammlungen. Weniger befriedigend 

sind die Historienbilder des Reynolds, welche aber dem damaligen Zuge 

folgend meist nationale Stoffe behandeln. Er lieferte, fUr die von Alderman 

John Boydell begrUndete Shakspeare-Gallerie, den Tod des Kardinals Beaufort 

und Konig Heinrich VI., mit starker i-Iervorhebung des Grauenhaften; dann 

den «Puck» aus dem Sommernachtstraum, letzterer in anmuthiger Bildung. 

Einen grausigen Stoff behandelt er wieder im Tode des Ugolino mit seinen 

Sohnen, im Hungerthurme zu Pisa. 

Georg Romney (1734-1802), der Nebenbuhler des Reynolds, erreicht 

diesen nicht. Eine der besten Kompositionen Romney's, eine Scene aus dem 

«Sturm», gehort der Shakspeare-Gallerie an. Benjamin West (1738-1820) 

ist streng und kUhn in der Zeichnung, aber weniger kraftig im Kolorit aIs 
Reynolds. Von ihm: Moses mit der ehernen Schlange, der Apostel Paulus 
auf der Insel Milite eine Viper von sich schleudernd, als Altarbild fUr die 
Kirche des Invalidenhospitals von Greenwich gemalt, ein Abendmahl in der 
National-Gallerie, ein Christus die Kinder segnend in der Akademie zu 
London. - Reynolds hat auch Schlachtenbilder gemalt: die Schlacht a la 
Hogue und den Tod des Generals Wolf, in der Grosvenor-Gallerie. - Jam e s 

Bary's (1741-1806) Hauptwerk, in sechs grossen symbolischen Bildern die 

Entwicklung, die Segnungen der Kultur darstellend, befindet sich im Sitzungs

saale del' Akademie der KUnste. Von John Opie (1761-1807), einem der 

besten englischen Maler, eine Ermordung des Rizio in der Guildhall zu London. 

Zu nennen sind noch: James Northcote, ein SchUler von Reynolds, John 

Hoppner, ein geschatzter Portratmaler, Richard Westall und Thomas Stot

hard. Von Letzterem, die Pilgerfahrt nach Canterbury und Boadicea, Konigin 
E BE II. 27 
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der Britten, das Yolk zur Vertheidigung des Vaterlandes gegen die Romer 

auffordernd. Johann Heinrich Fuessli, aus ZUrich (1742-1825), malt phan

tastische Schauerscenen aus V olkssagen und Gespenstergeschichten in mangel

hafter DurchfUhrung und giebt damit den Ausdruck der in dieser Zeit in 

England aufkommenden neuromantischen Richtung, welche erst spater in 

Frankreich und Deutschland herrschend wurde. Die Schule David's bleibt in 

England, wohl wegen des damaligen politischen Gegensatzes der Nationen, 

ohne Einwirkung. Der malerische Vertreter der neuklassischen Richtung, 

John Flaxmann (1755-1826), eigentlich Bildhauer, giebt seine Umriss

zeichnungen zu Homer, Hesiod, Aeschylus und Dante im Stile griechischer 

Vasenmalereien; diese!ben sind kaum in das Gebiet der Malerei zu rechnen. 

FUr die englische Landschaftsmalerei hat Thomas Gamsborough 

(1727-1788) ein ahnliches Verdienst als Begrunder einer nationalen Schule zu 

beanspruchen, wie Reynolds fUr die Historien- und Portratmalerei. Gams

borough malt meist einfache heimische Scenerien. Seine Hauptbilder sind in 

der N ationalgallerie zu London und in der Grosvenor Gallerie. Dagegen ist 

Wilson noch ein Nachahmer des Gaspero Poussin, selbst bis auf dessen 

nachgedunkelte Baume. 

Die Skulptur der letzten Renaissanceperiode in England bleibt ohne 

hervorragende Bedeutung. John van Nost (1750-1787) und John Bacon, Vater 

(1740-1799), werden in dieser Zeit als Bildhauer genannt. Erst mit dem 

Wiedererwecker der griechischen Kunstweise, John Flaxmann (1755-1826), 

erhalt namentlich der Reliefstil wieder eine erhohte Bedeutung. Flaxmann 
war 1787-1794 in Italien und hatte sich an den griechischen Vasenmalereien 

gebildet. In seiner Art liegt eine gewisse Selbstbeschrankung, im Verzichten 

auf das naturalistische Element, ganz im Gegensatz zu seinem deutschenZeit

genossen Gottfried Schadow. Indess lag es ebenso in der allgemeinen Zeit

stromung, dass Flaxmann's Werke vie! Beifall fanden. Von ihm sind: die 

Reliefdarstellung des Achillesschildes nach der Beschreibung Homer's, das 

Grabdenkmal des Lord Mansfield in Westminster, das der Gemahlin von 

Sir Francis Baring und die Monumente der Admirale Howe und Nelson in 

St. Paul zu London. 

c) Dekoration, Kunstgewerbe und Kunstlitteratur. 

Wenn auch der franzosische Zopfstil auf die englische Architektur wenig 

Einfiuss gewinnt, so wird doch das Dekorationsgenre Louis XVI. durch die 

Kunststecher Ubertragen. Von Thomas Chi ppendale, Ebenist undDekorateur, 
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um 1762, ein Folioband: Le Guide du Tapissier, de l'Ebeniste et de tous 

ceux qui travaillent en meubles, comme aussi celui des honnetes gens qui en 

font faire. Le tout represente en 200 planches proprement gravees etc. London. 

Die Zeichnungen geben Mabel aller Art, Girandolen, Kamine, Rahmungen 

und clergleichen. Guin (J.) Juwelier unci Kunststecher zu London um 1762: 

Livre d'ouvrages de jouallerie invente etc., enthalt Modelle zu Dosen, Kreuzen, 

Medaillons mit Edelsteinen verziert, im Genre Morisson und Grondoni. Dodd, 

Robert, Ornamentzeichner und Stecher, 1771-1780, eine Folge von Trophaen. 

Gerard (H.), Ornamentzeichner und Stecher, 1771: For the use of Learnes etc., 

ornamentales Ranken- und Blattwerk. Columbani, P., Ornamentzeichner und 

Stecher: Recueil des ornaments composes lorsqu'on voudra s'en servir pour 

embellir les chambres it anglaise, London. Richardson, Georg, Architekt: 

Livre cle Plafonds compose d'apres les grotesques antiques, dessines etc. 

London 1776. Von demselben: New designs of Vases and Tripods decorated 

in the antique taste and Capitals of columns and friezes measured of the 

antique, London 1793. Morisson (C.), Kunststecher um 1788: Blumen und 

FruchtstUcke. Begbie (P.), Kunststecher um 1779: Vases alter the manner ot 

the antique. Kent (W.), Ornamentzeichner, Ornamente im Genre Louis XVI. 

Dinglinger (S. M.),Ornamentzeichner, verschiedene Entwlirfe zu Bijouterien 1m 

Genre Louis XVI. 

Der Zeitstramung entsprechend tindet das Griechische in der sonstigen 

Kunstlitteratur eine bedeutende Beachtung. Es erscheinen: Ruines of Athens 

with remains and other valuable antiquities in Greece, London 1759, F 01.; dann 

die epochemachenden Werke: James Stuart and Revett, The antiquities of 

Athens, London 1772.4 vol. Fo1., und Richard Chandler, Travels in Greece and in 

Asia-Minor or an account of a tour made at the expense of the Society of 

Dilettanti, London and Oxford 1776. 2 vol. 4°. Mit Tafel. Ausserdem er

scheint: P. F. H. d'Hancarville, Recherches sur l'origine, l'esprit et les progres 
des arts dans la Grece. London 1785. 3 Vol. Mit Kupfern; unci die griechische 

Schule in ItaIien betreffend, E. Hamilton, Account of the discoveries at Pom

pey, London 1777. 4 0• Daneben Uben die Publikationen Uber altramische 

Bauten immer noch einen bedeutenden Einfiuss, wie besonders: Wood and 

Dawkins, The ruines of Baalbec otherwise Heliopolis in Coelosyria, London 

1757. Fol. Mit Tafel; und Ch. Cameron, Description des bains des Romains 

eurichie de plans de Palladio etc. London 1772. Fal. Mit Kupfern. Auch 

Palladia, das Muster der Zopfarchitektur, bleibt unvergessen, und in dieser 

Richtung sind die Werke: Campbell, Vitruvius brittanicus, London 1767. 5 Vol. 

Fol. Mit Kupfern, und Pain, Britisch Palladia, London 1797. Fol. immer noch 

wirksam. 
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Die neuere Renaissance bchandeln: An historical dcscription of St. Paul's 

cathedral, London 1767 in 12°, und A scction of the cupola and transept of 

St. Paul's cathedral, gestochen von E. Rooker, London 1755. 

Prahistorisches giebt King, Munimenta anti qua, London 1799-1806. Fo!.; 

Arabisches bringt H. Swinburne, Travels through Spain, in the years 1755-1/76, 

London 1779 in 4°. Mit Kupfern; Chinesisches von Chambers, Designs 

of Chinese buildings, furniture, dresses, machines etc. London 1757, gr. Folio. 

Mit Tafeln. 

Endlich wird die neu aufkommendc mittelalterliche Richtung durch eine 

betrachtliche Anzahl bezUglichcr Arbeitcn unterstUtzt: An accurate description 

and history of the metropolitan and cathedral churches of Canterbury and 

York, London 1756, Fol. mit 17 Kupfern; Monasticon Eboracense, York 1788. 

Fo!.; Th. Gent, The most delectable, scriptural and pious history of the 

famous and magnifical Great Eastern Window in Saint Peters cathedral at 

York, 1762, 8 0 ; An accurate description and history of the cathedrale and 

metropolitan church of Sanct Peter York. York, 2 voL Mit 14 Kupfern; 

1. Halfpenny, Gothic ornaments in thc cathedral church of Y ork. York 1795, 

4°. Mit 17 Kupfern; Description of that admirable structure, the cathedral 

church of Salisbury. Salisbury 1787, Fo!. 

Die Porzellanfabrikate, dencn besonders 111 Frankreich eine so wichtige 

dekorative Rolle zufallt, gewinnen in England nicht dieselbe Bedeutung. Erst 

unter der Herrschaft der Neuklassik, in Nachahmung antiker Vasen, macht 

sich auf diesem Felde einc eigenthUmliche kunstgewerbliche Thatigkeit geltend. 
1m Jahre 1745 macht eine Fabrik in Chelsea das weiche Porzellan. 1m Jahre 

1760 wird, vermuthlich von Frankreich her, die durchsichtige harte, krystal

linische bleihaltige Glasur eingefUhrt. Gegen 1763 errichtete Jonas Wedgwo 0 d, 

ein Topfer in Staffordshire, seine Fabrik und sammelte die FrUchte aller vor

herigen Bestrebungen. Wedgwood produzirte die sogenannte Queens \,yare, 

eine sehr feine dichte Erdwaare, mit durchsichtiger brillanter und harter aber 

noch etwas gelblicher Glasur und kam in der Paste durch Beimischung von 

Kaolin dem echten Porzellan naher. Ais Dekor dienten vielfach die Flax

mann'schen Kompositionen, nach dem Muster der griechischen Vasenbilder. 

Wedgwood's Fabrikate verdankten ihren damaligen grossen Ruf den Nach

ahmungen grako-italischer Terrakottenvasen und deshalb hiess die neue Fabrik 

bei Stock-upon Trent «Etruria». Indess tragen die Produkte derselben den 

Charakter einer Kunstwaare, die nicht dem cigentlichen Gebiete der Keramik 

angehort und ermangeln deshalb dcr Originalitat. Die Imitation der Portland

Vase in opakem Steingut mit in Stahlformen geprcssten andersfarbigen Figuren 

g,hort dahin; ebenso die Imitation des chines is chen Steinguts. Der Parian, 
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die Nachahmung des parischen Marmors, ist eine Modifikation des Porzellan

Bisquits, eine Uebergangsstufe zwischen Steingut und Porcelaine tendre. Auch 

SchUler Bottger's, _die GebrUder Ehlers, waren in der englischen Porzellan

fabrikation thatig. 

In der Kupferstechkunst sind die Englander von den herUbergekommenen 

Franzosen Aliamet, l'Empereur und Vivarais abhangig. Nach diesen bildeten 

sich die Englander, Strange, Ingram und Ryland. 

5. Der klassizirende Zopfstil in den Niederlanden, in 

Spanien, In den skandinavischen Landern und in Russ

land, nach cler Mitte des 18. J ahrhunderts. 

Die Schopfungen dcs klassizirenden Zopfstils bieten in allen Landern 

fast dasselbe uniforme Bild. Mit dem Absterben der nationalcn Renaissance

Arten und mit der Anniiherung an die allgemein akademische Schablone der 

Neuklassik verschwindet Ubcrall das bezeichnende volksmassig unterscheidende 

Geprage. Die KUnstler der alten Renaissance, welehe die antik-romische 

Kunst wieder entdeckt zu haben glaubten, hatten sich doch gehUtet dieselbe 

direkt nachzuahmen. Sic begeisterten sich an den a!ten Werken, aber sie 

vergassen nicht, den national en Ueberlieferungen und den Forderungen dcs 

modern en Gcistes Rechnung zu tragen. Erst jetzt, da man mit gelehrter Kritik 

an das Studium der A!ten herantrat und in der Folge erkannte, dass die An

tike ganz unter sich verschiedene Stilepochen aufzuweisen hat, dass man 

hellenische, etruskische und romisehe Kunst getrennt betrachten muss, und 
dass es nothig ist, auf die Quellen zurUckzugehen, um diese verschiedcnen 

Elemente in ihrer logischen Folgerichtigkeit aufzufassen, gelangte man zu der 

bedingungslosen arehaistischen Nachahmung. Die Pedanterie erkllirte: dass, 

weil die Antike vollkommcn sei, man sie auch streng kopiren mUsse; und 

wollte die Kunstler del' altcn Renaissance wie spiclende Kinder angesehen wissen, 

die einen Text hersagen ohnc denselben zu verstehen. - Uebrigens verfielen die 

Kunstlcr der hellenistischen Richtung spater eben falls einer absprechenden 

Kritik; sie wurden von den streng griechisirenden Archaologcn der vierziger Jahre 

unseres .Tahrhunderts mit bedauerndem Aehselzueken wegen ihrer Ignoranz 

abgefertigt. - Erst ziemlich spat hat man wieder eingesehen, dass der Weg, 

den man mit dem Beginn des klassizirenden Zopfstils betretcn hatte, nicht 

zum beabsichtigten Zwecke fUhren konnte. "Venn man sich bemUht, die 

reinen Formen der Antikc zu finden, so gerath man auf Schwicrigkeiten; 
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denn diese verandern sich in den Jahrhunderten und das UrsprUngliche ist 

schwer festzustellen. Denen, welche zuerst angefangen hatten, die romischen 

Formen zu kopiren, hat man gesagt, dass die Romer nur Plagiaren der Griechen 

waren und hat auf die letzteren als Quelle verwiesen; dann hat die Kritik 

auch bei den Griechen Verfall und Bllithe unterschieden und dam it die Nach

ahmung von dem eigentlichen Gebiete der Kunst auf das der Archaologie ge

leitet. Die Absicht, eine absolute Kunst zu finden, musste schon deshaib 

scheitern, wei I es niemals eine solche gab. 

In den Niederlanden, sowohl in Holland wie in den ostreichisch-belgischen 

Provinzen, vollzog sich der Uebergang zum klassizirenden Zopfstile sehr frUh 

und leicht nach dem Vorbilde der Franzosen. Herrschte doch auch in der 

Litteratur durchaus der franzosische Zopfstil, obgleich man die englische und 

deutsche Litteratur kennen lernte. Sybrand Feitama's (t 1758) holzerne 

Tragodien sind ganz in der Nachahmung der stelzenhaften gallischen Pseudo

klassik verfasst. Mit Willem Bilderdijk( 1756-183 I), der immer \loch boileau'schen 

Regeln folgt, beginnt der bis in die neueste Zeit dauernde Deutschenhass in 

der hollandischen Litteratur Wurzel zu fassen, vermuthlich veranlasst durch 

kleinliche politische MissheIligkeiten; denn eigentlich war es England und 

nicht Deutschland gewesen, welches die materiellen Grundlagen der hollandischen 

Macht erschlittert hatte. Wilhelm IV., 1747 tumultarisch zur Erbstatthalter

schaft berufen, starb 1751, darauf flihrten die Mutter des minderjahrigen 

Wilhelm V. und der Herzog Ludwig von Braunschweig die Verwaltung. 

Wilhelm V. wurde 1766 grossjahrig. 1m Jahre 1782 legte Ludwig von Braun
schweig seine Stelle als hollandischer Feldmarschall nieder. In Folge einer 
Beleidigung, welche die Gemahlin des Erbstatthalters, die Schwester Friedrich 

Wilhelm's II. von Preussen, von der demokratischen Partei erlitten hatte, er

schienen die Preussen unter Herzog Karl Wilhelm Ferdinand feindlich in 

Holland. Kaiser Joseph II. war ebenfalls mit den Hollandern in Streit ge

rathen, doch wurde der entstehende Krieg gleich wieder geschlichtet. Ernst

hafter waren die Tumulte in den belgischen Provinzen. Marie Christine, die 

Schwester Joseph's II., und Herzog Albert von Sachsen-Teschen waren General

statthalter, als 1787 und 1788 die SHinde die Subsidien verweigerten. Joseph II. 

hob 1789 die Verfassung auf; das veranlasste einen Aufstand, in Foige 

dessen Brabant und Flandern eine Konvention zur AusUbung der hochsten 

Gewalt schlossen. Indess vernichteten erst die Kriege der franzosischen Re

publik endgliltig die alten politischen Verhaltnisse; Pichegru eroberte 1794 

Belgien und Holland und grlindete die neue Batavische Republik, der aller

dings nur eine kurze Dauer beschieden war. 

In der kirchlichen Architektur der Niederlande, hauptsachlich Belgiens, 
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war schon seit langem eine Wendung zum Klassischen durch die romisch 

stilisirten lesuitenbauten vorbereitet. Man hatte nur nothig die borromineske 

Detaillirung zu bescitigen und der klassizirende Zopfstil war fertig. Die 

Kathedrale von Saint-Aubin zu Namur, die einzige aus dieser Zeit in 

Belgien, ist 1751 nach den Planen des Architekten Pizzoni aus Mailand be

gonnen und 1764 vollendet. Der Plan bildet ein dreischiffiges lateinisches 

Kreuz, der Aufbau zeigt die Basilikenform mit einer Kuppel liber der Vierung. 

Die Fa"ade noch in geschwungener Hauptlinie mit zwei Ordnungen liber

einander in Pierre bleue ausgeflihrt. Ueber der Eingangshalle ist eine Loge 

angeordnet und das Ganze mit einem gebogenen Giebel geschlossen. Das 

Innere hat Pfeiler mit gekuppelten korinthischen Pilastern besetzt, liber dem 

Mittelschiffe ein Tonnengewolbe, liber den Seitenschiffen kleine Kuppeln. Die 

Kuppel Uber der Vierung, in eleganter Linie gebildet, mit korinthischen 

Pilastern am Tambour, wird durch acht gekuppelte Saul en, in Verbindung 

mit Pfeilern, welche Treppen enthalten, getragen. In den Pendentifs der 

Kuppel befinden si~h Basreliefs, die Kardinaltugenden vorstellend. Del' Thurm 

hinter dem Chor istnoch von dem alten Kirchenbau erhalten. - Die Kirche 

des Recollets, jetzt Pfarrkirche zu Namur, 1750 wieder erbaut, hat drei Schifle 

mit jonischen Saulen. -- Die alte Hofkapelle zu Brussel, jetzt protestantische 

Kirche, 1760 durch den Architekten F olte erbaut, ahmt in geringen Massen 

den Plan del' Versa iller Schlosskapelle nach; abel' statt der Arkaden des unteren 

Ranges befindet sich hier eine jonische Saulenstellung. Die oberen Gatlerien 

haben korinthische Sliulen und das Gewolbe des Schiffes ist mit einem grossen 

Oelgemalde dekorirt. - Dew e z ist del' berlihmteste belgische Architekt del' 

zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts. Von ihm sind eine grosse Anzahl kirch

licher Gebaude; so die grosse und reiche Abtei von Orwal in Luxemburg um 

1750 erbaut, die zugehorige Kirche erst [768 begonnen, 1776 beendet, aber 

bald darauf 1793 von den franzosischen Revolutionsheeren zersWrt. Andere 

kirchliche Gebaude desselben Architekten: die Kirche von Andenne 1762, die 

von Haerlebeek 1769, die Abteien von Florival, Valduc 1767 und Aflighem 1770, 

die Abteikirche von Gembloux [762-1773, die von Heylissem, das Palais der 

Abtei von Saint-Martin zu Tournay, die Kirchen der Abteien von Bonne

Esperance und von Vlierbeek. Viele dieser Gebaude sind zersWrt und ver

andert, nur zwei davon mogen nUhere Erwuhnung finden. - Die Kirche der 

Abtei von Bonne-Esperance bei Binche ist eine Basilika mit Kreuzarmen, 

dreischiffig mit korinthischen Saulen zwischen den Schiffen, an den Wanden 

mit korrespondirenden Pilastern. Das Gewolbe des HauptschifTs ist kassettirt. 

Die AItUre haben die Form antiker Sarkophage erhalten. Das Aeussere der 

Kirche ist nicht bemerkenswerth. Die Fenster der Seitenschiffe bilden Halb-
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kreise. Die zugehorigen einfachen Klostergebaude, 1740 vom Arcbitekten 

Dubressi aus Mons angefangen, sind 1764 durch Dewez vollendet. Das Haupt

werk desselben ist aber die Abteikirche von Vlierbeek bei Lowen, 1776 

begonnen, 1790 eingeweiht. Sie bildet eine grosse Rotunde, umgeben von 

acbt Paar gekuppelten korinthiscben Saulen von bedeutendem Durchmesser, 

auf deren Gebalk das Gewolbe einer Kuppel aufgesetzt. lwei grosse Arkaden, 

zur Rechten und Linken, flihren zu zwei Kapellen, welche eine Art Kreuz

scbiff bilden und durch eine dritte Arkade gelangt man in den rechteckigen, 

um mehrere Stufen erhohten, mit einem Tonnengewolbe Uberdeckten Chor. 

Der Hauptaltar hat wieder die Form eines antiken Sarkophags. Das Aeussere 

durchweg in Schnittsteinen ist sehr kahl, es zeigt nur halbkreisformige Fenster 

Uber dem Gebalk. Der Thurm, hinter dem Chor belegen und mit einer Kuppel 

abgeschlossen, ist sehr einfach. 

Die Abteikirche des Dunes zu BrUgge, 1775-1788, bildet im Plan 

ein durch Pfeiler in drei Schifle getheiltes Oblong. Das Innere ist mit ko

rinthischen Pilastern dekorirt. Die Fa<,:ade hat zwei Ordnungen und das Dach 

des Mittelschiffes ist an derselben durch eine Attika, die Dacher der niedrigeren 

Seitenschiffe durch Balustraden gedeckt. 

Die Fa<,:ade der Kirche der Priorei von Coudenberg zu BrUssel, 

1776 vom franzosischen Architekten Guy ma rd errichtet, bietet ein erstes Bei

spiel des entschiedenen Ueberganges zur Neuklassik. lum ersten Male in 

Belgien erscheint eine Kirchenfa<,:ade .mit einem vollsUindigen antik romischen 

Saulen· Portikus. Ueber einem Perron von fUnfzehn Stufen erhebt sich der 
Peristyl mit sechs korinthischen Saulen und Giebel. 1m Giebelfeld wurde 1795 

ein Basrelief angebracht, einen Priester am Altare celebrirend darstellend. Das 

Kirchengebaude ist spater als die Fa<,:ade, 1785 von Montoyer ganz in liegeln 

errichtet und bildet ein einschiffiges lateinisches Kreuz mit kurzen Armen, mit 

korinthischen Wandsaulen dekorirt. Das Gewolbe ist kassettirt. Die Kirche 

hat zwei Range Fenster, die unteren zwischen den Saulen in Rundbogen ge

schlossen, die oberen mit gedrUckten Bogen. Ueber dem Kreuzschiff wolbt 

sich eine Flachkuppel. Ueber dem Giebel des in Hausteinen ausgefUhrten 

Peristyls erhob sich frUher der Thurm in Form einer achteckten Kuppel mit 

einer Laterne bekront, abel' jetzt ist nur noch eine Attika mit Plattform und 

Balustrade in Schnittsteinen ausgefUhrt vorhanden. 

Die Borse von Rotterdam, 1772 erbaut, und 1782 das Schloss Laeken 

bei Brlissel. 
In der Malerei beginnt die neuklassische Ricbtung 111 den Niederlanden 

frUher als in Frankreich. Noeh vor dem Franzosen Vien, dem Vorlaufer der 

David'schen Sehule, malt Andreas Lenz (1739-1822) in dieser Art. Von ihm 
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befindet sich eine «Verklindigung» in S. Michael zu Gent. Joseph Paelink 

von Gent, J. Navez folgen spater mit Entschiedenheit der David'schen Schule 

und Math. van Bree bringt bereits wieder den Gegensatz, einen Zug zur 

Romantik zur Geltung. 

Die Dekoration im Genre Louis XVI. wird durch die Werke der Kunst

stecher vertreten. J aco bu s Ho ubI' ak en, geboren zu Dordrecht 1698, ge

storben 1780, sticht meist Portrats in reichen dekorativen Umrahmungen, um

geben von Draperien und Attributen, ausserdem Vasen mit Kindem, ganz im 

Genre a la greque. L. van den Cruycen, Juwelier zu Brlissel, um 1770, giebt 

111 demselben Genre sein Werk: Nouveau livre de dessins de 10ualleries. 

Die niederlandische Kunstlitteratur dieser Zeit tragt keinen specifisch natio

nalen Cbarakter. Die hierunter zu nennenden Werke scheinen nur zufallig in 

den Niederlanden einen Verleger und Drucker gefunden zu baben. Maucomble, 

Histoire abrege des antiquites de la ville et des environs de Nimes, Amsterdam 

1767. 2 Bd. in 8(1. - Eine zweite Ausgabe desselben Werks ercbeint 1806 in 

einem Bande, mit 14 Kupfern. - B. de Herbelot, Bibliotheque orientale, ou 

Dictionnaire universel, contenant generalement tout ce qui regarde la con

naissance des peuples de l'Orient. Nouvelle edition Mastricht 1776-1782. 2 vol. 

Fol. - Karstens Niebuhr, Reisebeschreibung nach Arabien und anderen um

liegenden Landern (Kopenhagen 17'74-1778. 2 Bd. in 4°. mit Tafeln); die fran

zosische Uebersetzung, Amsterdam bei Baalde, seit 1776. - Representations 

et autres beautes singulieres de Venise. Leyden 1762. 1 Bd. in Fol. - De Mayer, 

Voyage en Suisse en 1784, ou Tableau historique, civil etc. de la Suisse; 

Amsterdam 1786. 2 Bd. in 8°. 

Der klassizirende Zopfstil in Spanien beginnt unter Fernando VI. 
(1746-1759) mit der BegrUndung der koniglichen Akademie in Madrid im 

Jahre 1752, und der bald darauf urn 1753 erfolgenden Errichtung der Aka

demie von San Carlos in Valencia. Als dann der schwache, von seiner 

portugiesiscben Gemahlin und dem italienischen Stinger Farinelli beherrschte 

Fernando VI. abdankt, in ein Kloster geht und Carlos IlL, sein Stiefbruder, 

bisher Konig von Neapel und Sicilien, sein Nachfolger wird (1759-1788), be

ginnt erst recht die Herrschaft der neuen Stilrichtung. Der ganze Charakter 

der Kunstbewegung der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts ist ein archaistischer, 

ohne innere treibende Begeisterung, zunachst auf die Nacbahmung des Palladio 

und Vignola gerichteter und spater die neugewonnene Kenntniss der griechi

schen Monumente zu einer sogenannten Neuklassik ve:-arbeitender. Der 

Archaismus versteigt sich in der spanischen Architektur, sogar noch in anderer 

Richtung, bis zu einer gelegentlichen \\'iederaufnahme des churrigueresken 
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Genres, wie in dem 1775 von Gabriel de Capelastegui errichteten oberen Theile 

des Thurmes der Kirche de San Antonio Abad zu Bilboa. In der Skulptur 

zeigt sich entsprechend ein Zurtickgehen auf den alteren Stil des Berre

guete und die Malerei wird durch den von Rom berufenen Mengs wieder 

auf Rahlel und Correggio zurtickgefUhrt. Ueberhaupt folgt der klassizirende 

Zopfstil Spaniens im allgemeinen mehr den italienischen, als den franzosischen 

Mustern; denn ungeachtet der Herrschaft der Bourbonen beginnt in der 

zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts, auch in der Litteratur, die Opposition 

gegen den franzosischen Stil Platz zu greifen. Ramon de la Cruz, geboren 

1731, verhohnt die franzosische Tragik in seinem witzigen Saynetas; Y riarte 

(i- 1791) schreibt wieder altspanische Fabeln; und Melendez Valdez, 1817 im 

Exil gestorben, der ausgezeichnete Liederdichter, vertritt die griechische Ein

fachheit etwa parallel mit dem Architekten Rodriguez Ventura, der als Haupt

urheber derselben Richtung in der Baukunst gelten kann. Francisco de Isla 

(t 1781) giebt in seiner Historia del Fray Gerundio de Campazas ein Sitten

gemalde des spanischen Clerus. Unter Carlos IV. setzte sich der Kampf gegen 

den Gallizismus fort. Vincente Garcia de la Huerta (geboren 1742), Moratin 

der Jtingere (1760-1828), Nicasio Alvarez de Cienfuegas (1764-1809) und Ma

nuel Jose de Quintana (geboren 1772) gehoren zu den Dichtern, bei denen 

wieder ein freier nationaler Geist zum Durchbruch kommt. Die politischen Ver

haltnisse waren allerdings der geistigen Entwicklung nicht gUnstig, denn seit 

1794 wurde Spanien in die kriegerischen Ereignisse der franzosischen Revo

lutionszeit hineingezogen und sollte nicht sobald wieder zur Ruhe kommen. 

Noch unter Fernando VI. erbaute Felipe Rubio, der Grunder der Aka

demie von San Carlos in Valencia, ebenda die Aduana, das Zollhaus, welches 

dann von Antonio Gilabert vollendet wurde. Nach Rubio's Planen sind 

noch erbaut: Die Kapelle San Vincente Ferrer, die Eremitei Nuestra Seliora 

de Nales und der Palast des Grafen von Villapaterna, sammtlich zu Valencia. 

- Salvador Gasco errichtete die Kapelle Nuestra Senora del Carmen im 

Karmeliterkloster zu Valencia und die Brtickenbauten von Cullera und Ca

tarroja. -- Juan Bautista Minguez giebt Plane zur Fortsetzung des neuen 

Konigspalastes in Madrid. 

Ventura Rodriguez, der Hauptarchitekt unter Carlos III., verband neu

klassische Studien mit der Nachahmung italienischer Theoretiker. Von ihm 

sind zahlreiche Bauten ausgefuhrt: in Madrid 1749 die Kirche San Marcos, 

die Fa<,:ade der Pfaemonstfatenser, 1755 die Dekoration der Kifche del' 

Nonnen zur Inkarnation, die Dekoration del' Kapelle des Tertianerordens, 

die Dekoration del' Hauptkapelle von San Isidro el Real, das Kloster von 

San Gil, der Neubau der Kirche del' Padres del Salvador, der Palast 
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des Herzogs von Liria, ein Theil des Hauses des Marquis de Astorga 

und die Font1inen des Prado. Von demselben Architekten: in Zaragossa die 

Restauration der Kirche del Pilar mit der elliptischen Kapelle der heiligen 

Jungfrau, der Hauptaltar in San Julian zu Cuenca, def Plan zur Fa.;ade der 

Kathedrale von Santiago in korinthischer Ordnung, die Kapelle des Sanctuariums 

in der Kathedrale von Jaen, mit einem giebelgekronten Portikus und zwei 

eleganten ThUrmen, das Vestibul und die Fa<;ade der Kathedrale von Pampe

lona, ein grossartiges Werk k.orinthischer Ordnung, die Klosterkirche der 

Benediktiner von San Domingo de Silos; die Kirche der Augustiner-Missionare 

zu Valladolid, die F a\ade der Pfarrkirche San Sebastian zu Azpeitia, von Ibero 

ausgefUhrt, dann die Halbkuppel von San Antolin Zl1 Cartagena. Ein be

deutender Bau des Rodriguez ist die Kirche San Felipe Neri zu Malaga in 

elliptischer Grundform, mit reichem Saulenportikus und zwei ThUrmen, dann 

die Kapelle von San Pedro Alcantara im Franziskanerkloster zu Arenas mit 

rundem Grundriss und korinthischer Ordnung im Aufbau. Ebenfalls von 

Rodriguez: die Halbkuppel der Kirche der armen Schwestern de Santa Vic

toria in Cordova, die sechseckige Kapelle mit grazioser Kuppel im Hospiz 

von Oviedo, das Hospiz von Olot in Catalonien und die Phine zu den Kon

sistorial-Hausern zu Coruna, Betanzos und Burgos. 

Marquet baute das Postgebaude in Madrid und Fr. Francisco de las 

Cab ez a s ebendaselbst die Kirche und das Kloster San Francisco el Grande. 

- Der italienische Architekt Francisco Sabatini, ein SchUler Vanvitelli's, 

hatte in Neapel die Annunziata gebaut und wurde von Konig Carlos III. nach 

Spanien berufen. Von ihm in Madrid erbaut: das Thor von Alcala (Fig. 331), 

das Thor von San Vincente, das Pantheon Fernalldo's VI. bei den Salesas

Reales, der Palast fUr das Staatsministerium, die Kavallerie-Kaserne und das 

Mauthgebaude in der Alcalastrasse. Von demselben Architekten: In Aranjuez 

das Kloster von San Pascal, in Granada das Haus der Komthure von Santiajo, 

in Valladolid das Nonnenkloster zu Santa Ana, in Leganes die Kaserne der 

walloi1ischen Garden, in Kastilien das Sanktuarium von Nuestra Senora de 

Lavanza und in Osma die Palafoxkapelle der Kathedrale. 

Nachfolger der vorigen, in derselben klassizirenden Stilrichtung arbeitend, 

sind: Jose Hermosilla mit dem Hospital zu Madrid; Francisco Cayon und 

Vincente Acevo, die Meister der Kathedrale von Cadiz; Pedro Ignazio Lizandi 

mit dem Tabernakel der Kin:he von Lugo; Julian Sanchez Bort mit der Haupt

fa<;ade der Kirche von Lugo; Carlos Lemeaur, der Erbauer der Hauptkapelle 

der Kirche von Lugo und Domingo Antonio Monteguado mit der runden 

Kirche von Monteagudo. Jose Diaz Gamones baut die Garde- du-Corps

Kaserne . zu San Ildefonso und die dortige Glasfabrik. Pedro Cermeno die 
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neue Kathedrale von Lerida. Francisco Sanchez errichtet die Kapelle de 

Christo de San Gines und einen Theil der Gallerien der Universitat zu Alcala. 

Manuel Machuca y Vargas ist der Baumeister der Kirchen von Bermeo, la 

Membrilla Ajalvar, Miedes und Rivadeo. Von Francisco de las Cabezas ist 

das Kloster und die Kirche San Francisco el Grande zu Madrid. Bartholome 

Rivelles y Dalmau erbaut die Kapelle Nuestra Senora del Popolo in Cuart 

und das schone Camarin del Christo del Grao, sowie Kreuzgang und Haupt

portal des Dominikanerklosters in Valencia; Juan Pedro Arnal, die konigliche 

Druckerei. Jose Prats errichtet die Santa Tecla Kapelle in der Kathedrale 

von Tarragona und Haus und Kirche der Guardias Marinas (Strandwachen) 

Fig. 332. Borse in Barcelona. 

auf der Insel Leon. Von Augustin Sanz die Pfarrkirche von Santa Cruz in 
Zaragossa, dann die Phtrrkirchen von Urrea, Binaces, Epila und Fraga und die 

Stiftskirche von Sarillea; Juan de Gayarvinaga baut Thurm, Fa<;:ade und Sa

kristei der Kathedrale von Osma, den Thurm und eins der Portale an der 

Kathedrale von Ciudad-Rodrigo, das Seminario conciliar ebenda und das 

Pramonstratenserkloster drei Meilen davon. Graf Roncali ist der Urheber des 

Zollgebaudes zu Barcelona. Juan Soler y Fonseca bewirkt 1772 den Umbau 

der Lonja (Borse) zu Barcelona, in der damals allgemein liblichen Anordnung, 

ein Pilastergeschoss auf Postamenten durch zwei Geschosse gehend, liber einem 

Unterbau in Quadern (Fig. 332). Die Wirksamkeit vieler unter den vorge

nannten Architekten reicht bis in die leiten Carlos IV. hinein. 

BIas Beltran Rodriguez, ein Vetter des Ventura, batH die Kapelle der 

Architekten in der Pfarrkirche San Sebastian zu Madrid. Von Ramon Duran 
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ist die Rundkirche von Monte Frio, die Nationalbank von San Carlos in 

Madrid, Kirche ui1d Palast des Consejo de la ordenes in MajoceIIa und der

selbe flihrt die Umbauten am Kloster Sancti Spiritus und am Alcantara-Stift 

zu Salamanca aus. Manuel Martin Rodriguez, ein Neffe des Ventura, baut zu 

Madrid das Konservatorium der Klinste, das Gebaude der spanischen Akademie, 

das Kloster San Gil, jetzt Kavalleriekaserne, das Justizgebaude zu Cizores 

und das Mauthgebaude in Malaga. 

Unter Carlos IV. beginnt der Uebergang zur Neuklassik, hauptsachlich 

vertreten durch Juan de Villanueva, ein ghinzendes Talent. Derselbe machte 

seine Studien in Rom und wurde nach seiner Rlickkehr zum Oberbaumeister 

Fig. 333. Ansicht vom l\lusenm in Madrid (n. Fergusson). 

ernannt. Von ihm rlihren in Madrid und anderwarts eine grosse Anzahl 

Bauten her. Sein bestes Werk ist das Mus e 0 del P r ado in Madrid. Der 

Bau wurde schon unter Carlos Ill. begonnen, aber erst spater vollendet 

(Fig. 333). Den Mittelbau bildet ein sechssauliger dorischer Portikus ohne 

Unterbau und durch beide Geschosse gehend, die Flligel haben unten Arkaden, 

darliber eine jonische Saulenhalle mit einer zurlickspringenden Attika bekront. 

Der Mittelbau bleibt aber ganz isolirt und seine kolossalen einfachen Saulen 

stehen im seltsamen Kontrast mit den reicher geschmUckten FIUgelbauten 

(Qu. Fergusson). Zu den ersten Versuchen Villanueva's gehort das Haus des 

franzosischen Konsuls und das des Marquis von Compovillar im Escorial und 

die Lusthauser daselbst fUr die Infanten. Von demselben Architekten in 

Madrid: die Kirche del Caballero del Gracia, der Balkon des Konsistorial

gebaudes, das Theater del Principe, der Eingang zum botanischen Garten, 
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die Sternwarte und der Friedho f am Thor von Fuencarral. FUr das Escorial 

baute Villanueva noch das Amtshaus und Treppe, Vorhalle und Thor am 

Kloster San Lorenzo. 

Villanueva hatte nur wenige SchUler und Nachahmer; Silvestre Perez 

war der bedeutendste unter diesen; von ihm, das Theater von Vittoria. 

Franciso Ibero zu Azpeytia 1724 geboren, gestorben 17g5, war ein SchUler 

seines Vaters und fUhrte die Fa~ade der Kirche zu Azpeytia nach den 

Planen des Ventura Rodriguez am Ende des lahrhunderts im neuklassischen 

Stile aus. 

Die 111 Holz geschnitztell Warpcn im Winterchor der Kathedrale von 

Toledo, um 1775 von Gregorio Lopez gearbeitct, zeigen ein ZurUckgehen 

auf den Stil des Berruguete. Ein Grabmal des Bischot's von Tuy, Don Martin 

Zurbano in der Kapclle San Martin zu Azpeytia stammt aus dieser Zeit. Die 

Statuen der neuen Kirchenfa~ade sind von Pedro Michel, cinem der ersten 

Bildhauer der Zeit. 

Der deutsche Maler Anton Rafael Mengs (1728 -1779) wurdc von Konig 

Carlos IV. nach Spanien berufen und vertrat hier dcn Klassizismus der 

Winckelmann'schen Schule. Ein SchUler von ihm, Bayen y Sabias, zahlt noch 

zu den guten Meistern. Ais Kunststecher wird Juan de Iciar genannt. Das 

Werk von A. Ponz; Viage de Espana. Madrid 1776. 6 Vol. enthalt haupt

sachlich romische und maurische AlterthUmer. 

In Portugal wird 1774 das Standbild des Konigs Joseph I. von Joachim 

Machado de Castro modellirt und von Bartolomeo da Costa gegossen. 

Danemark und Sch'weden haben aus der Periode des klassizirenden 

Zopfstils wenig bemerkcns\verthes an Kunstdenkmalern aufzuweisen. In 

beiden Landern herrscht das Roccoco sehr lange und wird dann bald durch 

den Neuklassizismus abgelOst, welcher, wenigstens in Danemark auf dem 

Gebiete der Skulptur, durch den berUhmten Bertel Thorwaldsen eine glanzende 

Vertretung tindet. Die politis chen Verhaltnissc betinden sich in einer gewissen 

ZerrUttung, weIchc der PHege der KUnste sehr ungUnstig ist. Konig 

Christian VII. von Danemark (1766-1808) ist geistesschwach, an seiner Statt 

regieren sein Leibarzt Struensee und die Konigin Mathilde, eine englische 

Prinzessin. Der Erbprinz Friedrich und die Konigin Mutter J uliane Marie 

stUrzen j 772 dcn Minister Strucnsee. Dieser wird hingcrichtct und die Konigin 

Mathilde nach Celle verbannt, wo sie stirbt. - Schweden verfallt unter der 

Regierung Friedrich's von Hessen-Cassel (1720- 1751). Die aristokratischen 

Parteien, die Gyllenborg'sche und die Horn'sche, die der HUte und MUtzen 

genannt, machen den Konig zum Schattenbilde. Adolf Friedrich von Hol-
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stein, Bischof von LUbeck, von Russland zum Konige vorgeschlagen, wird 

vom Adel tief herabgedrUckt und legt 1768 die Regierung nieder. Sein 

Sohn Gustav III., seit 1771 Konig, besiegt den Adel, wird aber 1791 durch 

An~arstrom, das Werkzeug einer Adelsverschworung, auf einem Maskenballe 

ermordet. 

Die dnnisch -norwegische Litteratur, bereits seit Holberg wieder auf 

nationale Tendenzen gerichtet, wird durch den talentvollen Lyriker Johannes 

Ewald (1743-1781) vollends von den Fesseln des franzosirenden Regelzwangs 

erlOst. Dieselbe Absicht verfolgt Ewald in seinen Tragodien. Jens Baggesen 

(1764-1826) war wieder ein unsicherer Nachahmer der auslnndischen Litte

ratur. Diesmal war es die neuere deutsche klassische Poesie, welche den An

stoss gab; dagegen griff Adam Oehlenschlager (1779-1850) auf den alt

nordischen Schatz zuruck und steHte als Romantiker die nothwendige 

Ergnnzung der neuklassischen Richtung VOl' Augen. - Etwas anders ge

staltet sich die Litteraturbewegung in Schweden, hier blieb die Ausllinderei 

noch lange in BlUthe. Die Konigin Ulrike Luise, die Schwester Friedrich's 

des Grossen von Preussen und Mutter Gustav's Ill. wurde die Urheberin einer 

schwed is chen Roccocoperiode in Kunst und Litteratur und ihr Sohn folgte 

dieser Richtung mit einer gewissen offiziellen Absichtlichkeit. Gustav III. 

produzirte selbst litterarisch nach franzosischen Mustern. O. von Dalin (1708- 1 763) 

durch seine Zeitschrift «Argus)) und eine Anzahl nach franzosischen Mustern 

arbeitender Trauerspieldichter vervoHstnndigen das Bild. Erst C. M. Bell

mann's (1741-1795) echt volksmnssig nationale Lyrik durchbrach diesen Zirkel 
und der Theoretiker Th. Thorild (175g-1808) suchte neue Muster in den 

deutschen und englischen Klassikern zu find en. Die romantische Schule be

ginnt in Schweden erst im Ig. Jahrhundert. 

Der schon erwnhnte Bildhauer Wiedcwelt, seit 1774 Direktor der Kunst

akademie in Kopenhagen, bildet fUr Dnnemark den Uebergang zum klassi

zirenden Zopfstile unter dem Einfiusse Winckelmann's. Seine Fidelitas am 

Freiheitsobelisken in Kopenhagen zeigt diese Richtung. Die Maler Abildgaard 

und Jens Juel bewegen sich in derselben geistigen Atmosphnre. In Schweden 

vertritt der Bildhauer Johann Tobias Sergell (1736-1813) bereits den Ueber

gang zur neuklassischen Schule. Er hatte sich in Rom dem Studium der 

Antike zugewendet. Seine Werke: Amor und Psyche, Mars und Venus, der 

liegende Faun, Diomedes mit dem geraubten Pallium, be find en sich im Museum 

zu Stockholm. 

Die Kunstlitteratur ist sehr splirlich venreten. Anne-Ackerhjelm, Det 

Svenska bibliotheket etc. Stockholm 1759 in 4°, enthlilt Nachrichten Uber 

griechische Kunstdenkmttler: und von K. Niebuhr erscheint in Kopenhagen 1778 
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eme Reisebeschreibung liber Arabien und andere umliegende Lander in 

2 Banden, 4'\ mit Kupfern. 

Russiand bietet zwar keinesvvegs das Bild politisch gcsicherter Verhaltnisse; 

allein schon die Thatsache, dass seit Peter I. mehrere russische Hen'scher 

eines gewalts3rneTI Todcs starben, ist wenig beruhigend; aber die Macht cks 

Reichs ist dennoch im fortwahrenden Steigen, trotz der moralisch korrum

pirten Hofverhaltnisse. Besonders ist es die mit Herrschertalent begabte 

Kaiserin Katharina II. (1762-1796), weIche sehr viel zum Emporkommen 

Russiands beitragt. Sie grlindet mehr ais 200 SWdte, zieht fremde Klinstlcr 

ins Land und bewirkt hierdurch cinen gewissen Aufschwung der Klinste. 

Unter Katharina's Regierung nimmt die russische Litteratur durch 

G. R. Derschawin (1743--,---1816) einen nationalen Aniauf, zeigt aber in den 

Werken W. W. Kapnist's (1756-1823), ill Nachahmung Voltaire's, den revo

Iutionaren Geist des 18. 1ahrh underts. Die deutschen Klassiker bleiben bis 

zum Ausgange des 1ahrhunderts ganz ohne Einfluss auf Hussiand. 

Die grosste Anzahl der bemerkenswerthen Gebaude Petersburgs sind 

unter Katharina II. in der Peri ode des klassizirenden Zopfstiis nach franzosischen 

und italienischen Mustern entstanden; speciell haben Paris und Vicenza die 

Vorbiider geliefert, niemais Florenz oder Rom. Unter allen Gebauden Peters

burgs mit Einschiuss der neuklassischen ist nicht cines in «einer» antiken 

Stilart durchgeflihrt, in jedem einzeinen Bamverke findet sich die korinthische, 

dorische und jonische Ordnung zusammen verwendet, ganz entsprechend der 

alteren Renaissanceaufhtssung. Ihrer Entstehungszeit gemass zeigen diese 

Bauten einen bestimmten schablonenartigen Zuschnitt nach klassischem Ge

schmack, aber ohnc besondere Originalitat. Unabunderlich kommt ein Unter
bau in Rustika zur Anwendung, darliber zwei Stockwerke von gieicher Hohe 

mit einem Portikus ais Mittclbau von sechs, acht oder zwolf Saulen auf Stylo

baten und durch be ide Geschosse reichend. Die Filigeibauten haben rrieist 

nur cine Fensterarchitektur und an den Ecken Portiken mit zwei Saulen 

weniger ais die Mitte. Das Resultat dieses Recepts ist immer effektvoll auf 

den ersten Blick, wirkt aber in der Wiederholung ermlidend. - Das Gebaude 

der Borse zu Petersburg, gegenliber der Admiralitat am anderen Ufer del' Newa, 

eins del' vorzliglicheren Bauwerke dasclbst, ist vom Franzosen Thomond unter 

der Herrschaft der neuklassischen Ric:htung, nach dem Muster der Pariser Borse 

errichtet, abel' im Ganzen besser ais diesc. Der Borsensaal ist durch Oberlicht 

und durch grosse HaIbkreisfenster an den Schmalseiten erleuchtet. Urn den 

Saal Iiegen in drei Stockwerken Geschaftsraume. Das Aeussere hat cine unter 

der Hohe des Dachs bleibende Saulenhalle erhalten. 
E BEll. 
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Die ltaliener Rossi und Quarenghi, besonders letzterer, waren die Haupt

architekten unter Katharina II. Giacomo Quarenghi, 1744 in Bergamo 

geboren, war zuerst ein SchUler des MaIers Mengs und eines anderen MaIers 

des Bergamesken Stefano Pozzi in Rom und widmete sich erst spLiter der 

Architektur. Der sicnensische Architekt Paolo Posi, der Franzosc Dorizet und 

Niccol6 Giansimo wurdcn nach cinandcr seine Lehrcr, aber sein Hauptvorbild 

blieb Palladia. Quarenghi durch Katharina II. nach Russland berufen und 

mit der Errichtung zahlreicher Bautcn beauftragt, setzte seine Thatigkeit 

Fig. 335. Frontansicht der Reitbahn fUr die Garden in Petersburg (n. Qllarenghij. 

noch unter der Regierung Paul's I. fort. Das Gebaudc des General

s ta b s in Petersburg, von R ass i und Quarenghi herrlihrend, zcigt in der 

Mitte eine anschnlich zurUckweichende Curve und im Mittel derselben eine 

grosse Oeffnung von ganz bedeutenden Abmcssungen. Das Ganze erhalt 

durch dieses Motiv einen uilgewolmlichen Charakter und wirkt ausserdem 

imponirend durch seine Grosse. Von Quarenghi allein ist das Theater der 

Eremi tagc cntworfen mit eincr Aussenarchitcktur im echtcn neupalladianischen 

Stilc. Dcr Zuschauerraum im Halbkreise gcbildct, ohnc Hange, mit ciner ko

rinthischen Saulenordnung, schlicsst mit einer Voutc und Bachen Deckc (Fig.334l. 

Ebenfalls in der Eremitage befindlich, die Gallerie der franzosischen Malcr

schule. - Der Palast der Eremitage selbst, als ein Annex zum Winterpalast 

unter Katharina II. von cinem Dcutschcn Vol k n e r erbaut, wurde spater ab-
2S* 
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gebrochen, urn dem Museum der schonen KUnste von Klenz'e Platz zu machen. 

Der Volkner'sche Bau war im Gcgcnsatz zum altcrcn Winterpalaste von kor

rektester Gleichgultigkeit. Dcr Palast fUr den FUrsten Bisbarotko wurde 

nicht nach Quarenghi's EntwUrfen ausgefUhrt. Der FUrst starb, als erst die 

Fundamente gelegt waren, und spater wurde der Bau nach andcren Planen 

im Sinne der franzosischen Neuklassik wcitergefUhrt, mit korinthischen durch 

zwei Geschosse gehenden Portiken. Der Pavillon im englischen Park von 

Peterhof, fUr Katharina II. ausgefnhrt, hat noch ganz dcn palladianischen 

Charakter, aber spater ging Quarenghi selbst zur Neuklassik Uber, wie seine 

Reitbahn fUr die Garden am Isaakplatze in Petersburg und anderes zeigt. 

Die Reitbahn hat an jeder Schmalseitc eine dorische achtsaulige Tempel-

Fig. 336. Frontansicht des Instituts der adligen Fraulein in Petersburg (n. Ouarenghi). 

fa~ade mit skulpirtem Giebelfcld von reincr und eleganter Zeichnung und 

auch das Innere ist mit ciner grossen dorischcn Ordnung dekorirt (Fig. 335). 

Der Palast fUr den GrossfUrsten Alexander in Czarskoeselo, unter 

Katharina II. von Quarenghi erbaut, ist cntschieden neuklassisch, mit einem 

Geschoss und Halbetage, wahrend die Sale in der ganzcn Hohe durchgehen. 

Eine grosse korinthische Saulenhalle schliesst den Hof abo Die katholische 

Kapelle am Hospiz der Malteserritter zu Petersburg, unter Paul I. erbaut, hat 

grosse korinthische Saulen an der Front und ist mit einem Flachgiebel ab

geschlossen. Der Plan ist dreischiffig mit halbrunder Apsis und im Aufbau 

mit einem Tonncngcwolbe Uberdeckt. Das Institut der adcligcn Fraulein 

(Fig. 336), das Militar-\Vaisenhaus und die Kascrne der Gardereiter, sammtlich 

von Quarenghi, sind grosse Ziegclputzbauten von einer gewissen Grossartigkeit 

des Entwurfs, abcr mit sehr gewohnlicher Detaillirung. Ausserdem sind von 

demselben Architekten: die Bank und die Kaufmannsborse zu Petersburg, 
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das Projekt der Kirche di Salvatore zu Moskau, der Palast des Fursten Gagarin 

an der Newa zu Petersburg, unter Paul I. ausgefuhrt, aber bald durch einen 

Brand zerstort und verandert wieder aufgeflihrt, die Gallerie im Palast des 

Grafen Scheremetoff und anderes (Qu. Fabbriche e Disegni di Giacomo Qua

renghi daI' Cav. Giulio, suo filio. Milano 182 I). 

Das Gebaude der Akademie der schonen KUnste von Kokorin 

bildet ein grosses Viereck, aussen wie gewohnlich mit Portiken versehen und 

innen mit einem schonen kreisrunden Hof. Die Bibliothek von Tokoloff 

ist ein elegantes Gebaude, an die Werke des englischen Architekten Adam er

innernd, aber praktisch eingerichtet in Bezug auf die Unterbringung einer 

moglichst grossen Anzahl von Buchern und Manuskripten. Von den kleineren 

Gebauden ist die Medizinschule von Porta eins der besten. Hier sind 

zwei Ordnungen zur Anwendung gekommen. Das Rei thaus des zweiten 

Kadettenkorps von Charlemagne ist eines del' gefalligsten Bauwerke. 1m 

Jahre 1766 wurde der Grundstein zur Isaakskirche in Petersburg gelegt, welche 

in der Hauptsache eine kombinirte Nachahmung del' Paulskirche in London 

und des Pantheons in Paris darstellt. Der Bau wurde kurz nach dem Beginn 

unterbrochen und erst 1815 wieder aufgenommen. Der Taurische Palast von 

Volkoff ist in Nachahmung von Trianon zu Versailles erbaut, in einem 

Stockwerk, aber ohne die Eleganz seines Vorbildes. Das viereckte mit einem 

achteckten Hofe versehene Gebaude ist unter Paul I. errichtet und spater in 

eine Ingenieurschule verwandelt. 

Ergebnisse aus der Geschichte der Spatrenaissance und 

Schlusswort. 

Soviel wird durch alles Vorige klar geworden sem: Um die Spat

renaissancekunst versHindlich sehildern zu konnen, darf man sich nieht auf die 

Darstellung der in einem Lande oder in einem Zweige der bildenden Kunst 

stattfindenden Entwickelung beschranken. Weiter ergiebt sich, dass fUr den 

Zeitraum von der Mitte des IG. bis zur Mitte des 17. lahrhunderts die zum 

Neuen treibenden Impulse allein von Italien ausgehen, und dass ohne Kennt

niss der italienischen Rewegung sich die parallel gehenden Stilanderungen der 

ubrigen Lander gar nicht erklaren lassen. FUr die Zeit von der Mitte des 17. 

bis Ende des 18. Jahrhunderts gilt annahernd dasselbe von der franzosischen 

Kunst; sie ubernimmt in diesem Zeitraume die FUhrung. Das wechselnde 

Kunstideal der verschiedenen Stilepochen gewinnt Uberdem bald in diesem, 
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bald 111 jenem Kunstzweige seine vorzUglichste Ausbildung und zwingt dann 

die anderen zur Nachfolge. 1m Grossen und Ganzen ist abel' in del' gesammten 

Spatrenaissance das malerische Prinzip das vorherrschende, und mindestens ist 

del' ausgebildete Barockstil, in Architektur und Plastik, als eine Nacheiferung 

der in der Schule del' Caracci's zuerst gepflegten Affektmalerei aufzufassen. 

1m Grunde genommen ist die bildende Kunst nur ein Brucbtheil des jedes

maligen geistigen Schaffens einer Epoche; und deshalb muss man die wahren 

Ursachen der neuen Stilbildungen in der gesammten geistigen Ricbtung der 

betreffenden Zeit aufsuchen, als deren sprechendster Ausdruck die jedesmaligen 

Erscheinungen der Litteratur, besonders die Dichtwerke gelten mUssen. Wirk

lich linden sich auch Uberraschende Parallelen zwischen den gleichzeitigen 

Dicbtern und den Meistern der bildenden Kunst: Geben jene den Ausdruck 

der Gedanken in schlichter, ruhiger Weise, so begnUgen sich auch diese mit 

der Verwendung einfacher Formen: wird aber der Vortrag der Dichter ge

kUnstelt geistreich und abspringend, so kommen auch die bildenden KUnstler 

zu geschraubten und Ubertriebenen Gestaltungen. Ein schlagendes Beispiel 

dieser genauen Wechselwirkung zwischen Litteratur und bildender Kunst 

bieten die handelnden Allegorien, welche gleichzeitig bei Calderon und in der 

Skulptur auftreten. 

Stellt man die berechtigte Frage nach dem, was jedes europaische Kultur

land in moderner Zeit eigenthUmlich Nationales an Kunstleistungen aufzu

weisen hat, so belindet man sich sofort ganz auf dem Felde der Spatrcnaissance, 

obgleich die einzelnen Entwickelungsphasen derselben demungeachtet niemals 

ganz den Charakter einer allgemeinen europaischen Bewegung einbUssen. Del' 

vVechsel des Kunstideals pflanzt sich sogar mit blitzlihnlicher Schnelligkeit 

von einem Lande zum andern fort; aber deswegcn sind doch wichtige natio

nale Unterschiede zu bemerken, von viel grosserer Bedeutung, als etwa die 

Verschiedenheiten lokaler Schulen. Hierzu mag auch gleich bemerkt werden, 

dass das Niveau der Kunst sinkt, sobald diese Unterschiede anfangen 

sich zu verwischen. Bedingt sind die nationalen Besonderheiten: einmal durch 

den naturlichen Gegensatz zwischen der gebendel1 Nation und der empt~ll1gendel1; 

dann durch die srarkere oder schwachere Mischung mit lilteren KunstUber

lieferungen und schliesslich durch die verschiedene Auffassung und Ausbildung 

der Hauptformen, welche der Volksphantasie, den Sitten, BedUrfnissen, klima

tischen und Material-Verhaltnissen des einzelnen Landes entsprechen. Wie 

schon oben gesagt, sind die Hauptmomente der Stilbewegung allen Nationen 

gemeinsam; so im Besonderen die Kreisbewegung, welche die yom Klassizis

mus Palladio's ausgehende Architektur zu vollfUhren scheint, indem sie am Ende 

wieder auf dasselbe Vorbild zuruck kommt. Auch in del' Skulptur setzen sich 
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die Einwirkungen, der durch Bernini begrUndeten Modifikation der michel

angelesken Schule, als ununterbrochene Kette durch aIle Lander fort, schliess

lich bis zur ganzlichen Verwischung des Nationalen, selbst des IndividueIlen. 

Aber diesen allgemeinen BezUgen steht genug Besonderes gegenUber. Der 

Baukunst der verschiedenen Lander verleiht das mehr oder minder zahe Fest-

halten an den Hauptdispositionen des Mittelalters ein sehr mannigfaltiges Ge

prage. Um nur einiges specieIl Architektonische zu erwahnen; so ist der 

deutsche und niederlandische Giebelbau ganz verschieden von dem franzosischen 

Pavillonsystem; ebenso ist, den abweichenden Sitten entsprechend, das fran

zosische Adelsh6tel anders in der Hauptanlage, als der italienische Palazzo 

und der englische Landsitz findet in anderen Landern nicht seines Gleichen. 

Die eigensten nationalen Leistungen ergeben sich aber auf dem Gebiete der 

Malerei; ganze Zweige dieser Kunst finden ihre originale Entwickelung nur 

in diesem oder jenem Lande. 

Den in der Kunst vorzugsweise gebenden Theil vertreten unzweifelhaft 

die romanischen Volker, Italiener und Franzosen. Besonders geht der erste 

Anstoss zur Entwickelung der Spatrenaissance von ltalien aus; denn, wie 

schon in den betreflenden Abschnitten dargethan, muss der grosse Michelangelo 

als der geistige Vater der ganzen modernen Kunst angesehen werden. In 

ltalien ist die Tradition der Antike am starksten und die des Mittelalters am 

schwachsten, deshalb vOllzieht sich hier der oben erwahnte Kreislauf der Idee 

in der Architektur, der von der modern gefassten Klassik eines Vignola und 

Palladio im 16. Jahrhundert ausgeht um im 18. Jahrhundert bei den ahnlich 

klassischen Schopfungen eines Fuga und Galilei anzukommen, am reinsten. 

Es mochte sogar schwierig sein zwischen diesen Polen der Spatrenaissance

kunst, zwischen den in der Zeit weit auseinander liegenden Werken der vor
genannten Architekten einen prinzipiellen Unterschied festzustellen. In dieser 

Thatsache spricht sich zugleich eine der gross en EigenthUmlichkeiten der 

italienischen Kunst aus; das Beharren in einer gewissen unverruckbaren 

Monumentalitat der Empfindung, wie es in dieser Starke bei keinem anderen 

modernen Volke anzutreffen ist. Die malerischen Uebertreibungen der Borro

mini und Guarini finden in den anderen Landern eine breitere und lang

dauerndere Nachfolge als in ltalien selbst; hier werden sie bald abgeschUttelt 

und mUssen der altgewohnten Ruhe weichen. Schon zur Zeit des hochsten 

Wohlstandes sind die italienischen Kunstleistungen mehr monumental als 

prtlnkvoll, wie die fiorentinischen Kaufmannspalaste erweisen. - FUr die 

Entwickelung der gesammten Skulptur bleibt ltalien von der Mitte des 16. bis 

zum Ende des 18. Jahrhunderts so ziemlich aIlein massgebend. Zu den durch 

Michelangelo, Bernini und etwa Giovanni da Bologna aufgestellten Normen 
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hat kaum irgend em Meister eines anderen Landes etwas wesentlich Neues 

hinzugebracht. - In der Malerei gestaltet sich das Verhaltniss etwas anders; 

denn, wenn man die Dekorationsmalerei im grossen Sinne, die Gewolb- und 

Deckenmalerei von Correggio bis auf Pozzo und Tiepolo ausnimmt, welche 

den Italienern allein angehort, so findet man, dass auch andere Nationen 

wesentlich zur Entwickelung dieses Kunstzweiges beigetragen, in einzelnen 

Zweigen eine hahere Meisterschaft erlangt, und sogar ganze Gattungen d~r

selben neu hinzugeftigt haben. Aber auch in der Malerei kommt Italien zu

erst wieder auf den monumentalen Stil der Hochrenaissance, den raffaelischen, 

zurtick. 

Frankreich erringt seine Herrschaft ·in der Kunst durch unvergleich

liche Beweglichkeit und immer geistreiche Neuheit. Die Franzosen sind des

halb die wahren Meister der Dekorationskunst. Bei ihnen entwickelte sich 

bereits eine reiche und charakteristische Frtihrenaissance, unter Festhaltung 

der starken gothischen Traditionen, und pragte sich in so bedeutenden 

Monumentalwerken aus, wie sie aus dieser Epoche bum ein anderes Land 

besitzt. Der Stil Henri II. erreicht dann, unter dem fortdauernden Eintlusse 

der Italiener, einen hohen klassischen Adel; aber ein starker Nationalgeist 

giebt der Haupterscheinung der Bauten ein ihm gemasses Geprage, welches 

sich besonders in der pavillonbildenden Autlosung der Baumassen, den hohen 

Dachern und der innigen Verkntipfung der letzteren mit dem Fa<;adenaufbau 

kundgiebt. Besonders erleidet das Ornament in Frankreich eine Umbildung 

im ·nationalen Sinne. Der franzasische Barockstil Louis XIII. ist allerdings 

weniger originell als der Stil Henri 11., jener \yird wohl dureh das Beispiel 

del' Niederlandel' angel'egt und hat deshalb weniger national-eigenthtimliche 

Elemente aufzuweisen. Bald abel' beginnt unter den grossen Kardinal-Ministern 

Richelieu und Mazarin die bewusste Selbststandigkeit def franzasischen Kunst, 

mit einem absiehtlich in Scene gesetzten Zurliekgehen auf die romisehe Antike. 
Der hieraus entspringende Stil Louis XIV. be\veist durch seine Verbreitung 

tiber ganz Europa, selbst einschliesslich Nord-Italiens, die Macht der ihm inne

wohnenden treibenden Idee. Das Dckorationsgenre der Lebrun und Lepautre, 

sowie das folgende def Berain und Marotgehort in seinem Ursprunge aus

sehliesslieh den Franzosen und giebt den vollendeten, wenn auch theatralisch

pomphaften A usdruck ihrer politisch - massgebenden Machtstellung. Aber 

Frankreieh sehlaft nieht ein auf den erworbenen Lorbeeren, bald erhebt sieh 

in ihm selbst eine natlirliche Reaktion gegen das stelzenhaft majestatische 

Wesen del' Innendekoration des Stils Louis XIV., sowie gegen die unver

hliltnissmHssige sehematische Tl'oekenheit del' damit verbundenen Aussen

architektur; uod diese neue Bewegung del' Geister bringt das Roceoco hervor, 
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den Gipfel des Geistreichen in der Architektur darstellend. Das Roccoco 

gewinnt bei den F ranzosen den Werth einer Stilart, mindestens fiir den 

Innenbau, und huh eben falls wieder seinen Triumphzug durch aile europaischen 

KulturlHnder. Nirgends wird dann wieder das Naturalistische des importirten 

Chinesischen und des aus del' Entdeckung Pompeji's gewonnenen Genres a la 

grequc lebhaf'ter aufgerasst und schneller verbreitet, als bei den Franzosen. 

Diese dekorativen Neuheiten bedeuten zwar nul' ein Spiel, ohne besondere 

Tiefe, abel' sie haben das Stlirmische und schnell Uberwhltigende einer mit 

eigenthiimlichem Esprit aufgegriffenen Tagesmode. In der praktischen Aus

b::utung del' neuklassischen Bewegung gehen dann wieder die Franzosen voran; 

ihre Gabriel, Soufflot und Gondouin schaflen die ersten Monumentalwerke 

dieser Art,. und schliesslich giebt es vor del' Schule David's keine iihnlich 

klassizirende Richtung. Alit: Lander fiihren gegen die Republik Krieg, abel' 

sie beugen sich dem von derselben ausgehenden, die Einfachheit fordernden 

Geiste. Selbst die romantische Reaktion nimmt wieder von dem, aus den 

Triimmern von St. Denis und dem Raube del' Revolutionsarmeen gebildeten 

PariseI' Museum ihren Ausgang. - In der Skulptur dagegen bleiben die 

Franzosen von den Italienern abhtingig; ihr grosser Puget libertreibt nur den 

Bernini'schen Stil; und abgesehen von dem dekorativenleichten Roccocogenre 

bieten die Bildhauerwerke, wenn es sich um Monumt:ntalschopfungen handeh, 

von del' durch die Italiener eingefiihrten Aflektbildnerei und den Allegorien 

ab bis zuletzt, keine neue Seite del' Auflassung. In der Malerei ist es wieder 

anders, in dieser erobern die Poussin's und Lorrain mit ihren heroischen 

Stimmungslandschaften ein nt:ues Gebit:t, und auch die Roccocomalerei eines 

Watteau stellt t:ine bisher ungekannte Facette eines wirklichen Kunstideals 

111S Licht. 

Die Spanier ztihlen zwar zu den romanischen Nmionen, sind aber durch 

ihrt: gothische Abstammung und die Vermischung mit maurischen Elcmenten 

eigenartig bedingt. Dcr gothischen wie der maurischcl1 Kunstpcriode vcr

dank! Spanicn eine grosse Anzahl yon Monumcnten erst en Ranges als voll

cndete Bllithe einer reichen und dem Ornamentalen mit Vorliebe zugewendeten 

Kunstphantasie. Denselben gHinzend dckorativen Zug be\Yahrt sich die 

spanische mit den Elementcn der vorhergehenden Stilperioden eigenthiimlich 

durchsctztc Friihrenaissancc, die des Platcresken- oder Silberschmiedstils, wie 

derselbc in Spanien sehr passend benannt wird. Hier noch mehr als ander

wHns beriihrt das Eindringen del' italienischen SpHtrcnaissance als ein er

kliltender Hauch, als ein storend Fremdartiges, welches das nationale Em

pfinden in I~llsche Bahnen zu driingen schcint. In dcr That kann sich die 

nach diesem Zeitpllnkte folgende Renaissanceentwickelung an nationaler Eigen-
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thUmlichkeit nicht mit der frUheren vergleichen; sie bleibt stets in enger Ab

hangigkeit von Italien, bis das Churrigueresco, gleichzeitig mit der hochsten 

BIUthe der spanischen Malerei, wieder selbststandiger auftritt. Das Churri

gueresco geht den Poppelmann'schen Leistungen in Deutschland parallel, dauert 

aber langer und gewinnt deshalb eine weitere Verbreitung, wird aber niemals 

zu einem System der Innendekoration, wie das franzosische Roccoco, mit dem 

man es wohl verglichen hat. Das hochste der nationalen Kunst liegt in 

Spanien auf dem Gebiete der Malerei: Zurbaran, Murillo und Velasques ent

decken eine neue Seite des malerischen Ideals, sowohl in den Kirchenbildern, 

als in den historischen Portrats und dem Genre. - Die spanische Neuklassik 

ist wieder weniger originell, aber doch von Bedeutung; sie nahert sich, die 

Monumentalitat anbelangend, den best en italienischen Werken derselbenStil

richtung. 

Die Niederlander sind, ahnlich Wle die Spanier, nur gross in der Re

naissance wahrend der Periode ihrer weltberUhmten Malerschulen. Rubens, 

van Dyck, Rembrandt, Ruysdael sind zu ihrer Zeit die ersten Maler der Welt 

und wirken wesentlich stilbegrUndend. Rubens allein bedeutet einen ganzen 

Stil, nicht nur in der Male rei, sondern auch in der Architektur, Skulptur und 

Dekoration. Der kraftige, lebensfrohe Naturalismus seiner Kunstanschauung 

ist der wahre Ausdruck des niederlandischen Charakters und aussert sich in 

der Baukunst in einem derben, malerisch bewegten Barock, in der Ornamentik 

in der realistischen Wiedergabe von FrUchten, Blumen und Thiergestalten. 

Der gemischte Ziegel-Hausteinstil der niederlandischen Bauten, aus lokalen 

Materialbedingungen hervorgegangen, wird mit diesen Mitteln zu einer hohen 

ktinstlerischen EigenthUmlichkeit ausgebildet und passt vortrefnich zu dem 

allgemeinen Kunstcharakter des Landes. Diese polychrome Bauweise, ebenso 

das breite, etwas schwerfaIligeCartouschenwerk und die naturalistischen Blumen

und Frucht-Festons tiben ibren Einfluss auch in den angrenzenden Landern, 

besonders in Frankreich. 

An dieser Stelle ware pass end die Charakteristik der deutschenRenaissance

kunst nach der nationalen Seite hin anzufUgen; indess mag hier erst England 

erwahnt werden, obgleich seine Leistungen in der Renaissance, betrefl's selbst

st3ndiger Entwickelung und Wirkung in die Ferne, viel tiefer stehen als die 

deutschen. England halt langer am Mittelalter fest als die anderen Lander, 

die Renaissancekunst wird ibm durchaus durch Fremde zugebracht, und 

in del' FrUbzeit auch fast nur durch soIehe ausgetibt; daneben macht sich aller

dings sehr bald eine archaistisch angehauchte Klassik mit einer gewissen puri

tanischen Harte und Schneidigkeit geltend. FUr Skulptur und Malerei bleibt 

die ganzliche Abhangigkeit von fremdlandischen Kunstleistungen bis zur Mitte 
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des 18. Jahrhunderts bestehen. Wie gering zu Zeiten das Kunstbedlirfniss in 

England war, beweist schon der Umstand, dass Christopher Wren am Ende 

des 17. Jahrhunderts, so ziemlich del' einzige kunstmassige An:hitekt des Landes 

ist und seine allerdings kolossale Baupraxis liberdem eincr liusseren Zufallig

keit, dem grossen Brande von London, verdankt. 1m Ganzen geht durch die 

englische moderne Kunst ein gewisser kalter, verstandesmiissiger Zug, weshalb 

denn auch die phantasievolleren Formen des Barocks nur sehr splirlich zur 

Anwendung kommen. Die trockene Nachahmung des Palladio wird wieder 

von del' gothischen Renaissance Wren's und seiner Nachfolger abgelOst, weIche 

letztere Richmng ein starkes Hervortreten des Ingenieurhaften nicht verleug

nen kann. Die bald darauf folgende Schule des Inigo Jones kommt nochmals 

auf Palladio wrUck und behauptet sich dann bis zum Auftreten del' Neu

klassik. Auch diese grLizisirende Richtung wird nirgends schulmlissiger und 

schematischer aufgefasst als in England. Um nicht liberhaupt den englischen 

Kunstsinn zu unterschlitzen, muss man, libel' die Renaissance hinaus, an die 

dortigen gothischen Kunstleistungen denken, obgleich diese eben falls weit 

weniger phantasievoll sind als etwa die franzosischen. 

Was verbleibt nun fUr Deutschland an selbststlindigen Leistungen im 

Verlaufe del' Splitrenaissancekunst? Es ist dies viel odeI' wenig, je nachdem 

man die Sache nimmt. Die eigentlich sogenannte Deutschrenaissance, in del' 

Peri ode VOl' dem dreissigjlihrigen Kriege, hat mindestens in del' Architektnr 

einen stark nationalen Zug. Nachdem die rein italienischen, von Italienern 

gefertigten, meist venetianisch stilisirenden Versatzstlicke in spatgothischen 

Bauwerken, zu denen man sich keinen gleichzeitigen, ganzen, deutscben Bau 

denken kann, endlich verschwunden sind und die Durcharbeitung del' Re

naissanceformen von deutschen Meistern in die Hand genommen \\'ird, bildet 

sich allerdings verhtiltnissmHssig spat, mit dem Beginne des Barocks, eine 

Stilform von ecbt nationalem Geprlige, als dessen Prototyp etwa der Friedrichs

bau des Heidelberger Schlosses gelten kann. Die aus der Gothik verbliebene 

Vertikallinie wi I'd krHftig betont, die steilen Giebel der hohen Dacher er

scbeinen vollkommen organisch vorbereitet und libel' das Ganze verbreitet 

sich eine krliftige und reiche, im derb realistiscben Sinne, tihnlich del' nieder

llindiscben, gebildete Ornamentik. Aber Deutschland ist in dieser Periode 

verhaltnissmlissig arm an grossen monumentalen Rauten und selbst da, \YO 

grosse Mittel verwcndet werden, zur Zeit des hochsten Wohlstandes, dicht VOl' 

dcm dreissigjiihrigen Kriege, diencl1 diese mehr um Pracht und Ueppigkeit 

aIs eine ruhige MOl1umentalitlit der Wirkung zu erreichcl1. Eine eigenthUmIich 

deutsche, nationale Skulptur und MaIerei giebt es aber schon damals in 

Deutschland nicht mehr. Mit Dlirer und Holbein waren die letzten grossen 
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deutschen Maler geschieden; schon der erst ere hatte unablassig mit den Arm

seligkeiten des Lebens zu kampfen; und der letztere musste sogar ins Ausland 

gehen um eine auskommliche Existenz zu finden. Es muss demnach gesagt 

werden, dass in Deutschland keine neue StilentwickeIung, in irgend einem 

Zweige der bildenden Kunst, sovieI Kraft gewinnt, urn eine Nachfolge der 

anderen Lander zu erzwingen. FUr diese verhaItnissmassige Schwache der 

deutschen Spatrenaissanceentwickelung kann man aber doch nicht den erst 

folgenden dreissigjahrigen Krieg verantwortlich machen, sondern eher den 

vorhergehenden politischen und kirchlichen Zwiespalt, den hierdurch bedingten 

Niedergang der Reichsmacht und das Fehlen eines echt deutschen Central

punktes fUr aile geistigen und kUnstierischen Interessen der Nation. Prag und 

spater Wien, die Hauptstatten der osterreichischen Hausmacht, konnten diesen 

Mangel nicht ersetzen und ebensowenig die einzelnen grossen ReichssHidte. 

Nach dem westphalischen Frieden steht man vor ganz neuen VerhaItnissen, 

das Reich ist gebrochen, aber die Einzelstaaten bluhen auf, und Preussen, 

Oesterreich, Sachsen und Baiern weisen jedes fUr sich den KUnsten in ihren 

Haupt- und Residenzstadten eine neue Bahn an. Es entstehen hier eine An

zahl grosser Bauten in einem monumentaleren Sinne als frUher, allerdings 

unter hollandischem und franzosischem Einflusse, aber immerhin von einem 

unverkennbaren nationalen Geprage. Auch Skulptur und Malerei nehmen 

eirten Anlauf sich aus dem Zwange der Auslanderei zu' befreien. Leider zeigt 

es sich, dass die deutsche Nation geistig unterjocht ist; denn die neuen An

laufe verschwinden bald unter dem tibermachtigen Drucke franzosischen 
Wesens. Vielleicht war auch die, in der kurzen Periode der deutschen Klassik 

am Anfange des 18. Jahrhunderts, erstrebte Monumentalitat, in der Haupt

sache noch mehr im italienischen als im franzosischen Sinne aufgefasst, der 

deutschen Art nicht innerlich zusagend. - Man sollte dies fast glauben, wenn 

man die Richtung beobachtet, weIche die heutige Wiederaufnahme der 

nationalen Architektur nimmt, nachdem sie von den Fesseln der hellenistischen 

Schule befreit ist. An den meist beIobten und pramiirten Konkurrenzarbeiten, 

weIche doch fUr eine allgemeine Schatzung den Massstab abgeben konnen, 

zeigt sich eine moglichst malerische Zerrissenheit der Silhouette, ein Haufen 

der Risalite und Aufbauten, keineswegs im Sinne einer ruhigen Monumentalitat. 

Das Pikante und Sensationelle scheint das Ideal zu sein, dem man neuerdings 

zustrebt und dem der Beifall der Menge nicht fehIt. Auch die deutsche 

Skulptur fangt wieder an dem malerischen Prinzipe zu huldigt.>n, wenn sie 

auch noch den krassen Realismus der heutigen Italiener vermeidet. - Von 

der deutschen Zopfzeit ist nichts national Unterscheidendes zu sagen; sIe 

wandelt die Bahnen Palladio's, wie dies fast Uberall der Fall ist, und auch die 
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deutsche Neuklassik ist keineswegs so unabhangig von der David'schen Schule, 

als man dies gelegentlich vorzugeben liebt. 

Der Untergang des neuklassischen Stils, durch die Wiederaufnahme der 
Nationalitatsidee in der Kunst, voIlzieht sich, angefangen von den sechziger 

lahren unseres lahrhunderts, vor den Augen des jetzt lebenden Geschlechts 

und ist nicht mehr aufzuhalten. Auch diese Bewegung hat wieder einen 

durchaus europaischen Charakter und ihre ersten Symptome machen sich be

reits in den vierziger lahren bei den immer beweglichen Franzosen bemerk

bar; man braucht nur an den in dieser Zeit erfolgenden Weiterbau des Pariser 

Hotel de Ville zu denken. Die neue Institution der Weltausstellungen hat 

seitdem nichts dafUr gethan die nationalen Besonderheiten auszugleichen, 

sondern hat noch den Blick fUr dieselben gescharft. Zwar protestirten cine 

Anzahl tUchtiger Geister gegen den Versuch der Wiederbelebung nationaler 

Kunstarten, indem sic aus dem kosmopolitischen Charakter der Kunst das 

Vergebliche dieses Bestrebens beweisen woIlten. Besonders gab es in den 

Augen der HeIlenisten nur cine Kunst, nur einen hochsten Ausdruck fUr 

einen Gedanken und dies en mUsste Jeder zu erreichen suchen, ohne Unterschied 

der Nationalitat. In der Theorie hat diese Ansicht etwas Bestechendes, aber 

in der Praxis fuhrt sic zur Uniformitat und Leerheit und vorlaufig ist wohl 

kaum auf das Wiederauftauchen des Traumes einer kosmopolitischen, 

griechisirenden Kunst zu rechnen, wenn derselbe nicht etwa von einer neuen 

politis chen Internationale heraufgefUhrt wird. Die belebenden Impulse, ohne 

welche sich die Kunst in Kopien des inneren Lebens ermangelnd fort

schleppt, kommen aus den intimsten GefUhlen des Volkes. AIle neuen Um

walzungen in der Kunst wurzeln in der geistigen Arbeit breiter Schichten 

des Volkes und sind niemals das Produkt einer oberen Minderzahl. Nun ist 
die Kunstphantasie der Volker, wie sich historisch erweist, jedenfalls ver

schieden beanlagt und bcgnligt s.ich nicht mit einem aIlgemeinen Ideal. Man 

kann zugeben, dass eine Kunstweise der anderen absolut genommen liberlegen 

ist, aber deswegen ist das Hohere doch nicht unter allen Umstanden das Beste. 

Vermuthlich wird immer die Kunst die Beste sein, welche der treffende Aus

druck der Sitten und des Geistes cines Volkes ist. lede anders geartete Kunst 

wird zu einer exotischen Pflanze, zu einem akademischen Produkt, unverst3ndlich 

fUr die grosse Masse des Volkes. Nur die Kunstwerke konnen historischen 

Werth beanspruchen, in denen sich die geistige Richtung ihrer Entstehungs

zeit klar abspiegelt und in diesem Sinne ist die oft v.erlasterte Originalitat eine 

der kostbarsten Eigenschaften jeder Kunstepoche. Die neueste Zeit macht 

grosse Fortschritte in der Beachtung des Volksgeistes und muss, urn nur den 

Weg zu dies em Ziele zu erofiilen, zunachst an die Erforschung dessen gehen, 



gzB Ergebni:-ise der Spatrenaissance. 

was jede Nation an originellen Schopfungen zu Stande gebracht hat. Viele sehen 

auf diesem VI/ege Gefahren, besonders in dem rasch auf einander folgenden 

Ergreifen und ebenso schnell erfolgenden Abwirthschaften cines Modestils. 

Diese Meinung kann man vorlaufig auf sich beruhen lassen, sie kann nm 

dmch die Resultate der Zukunft widerlegt werden, nicht durch Worte. Jeden

falls sind die neuen historischen, ethnographischen und anthropologischen 

Studien Wirklichkeiten, mit denen man rechnen muss. In Vergleich zur 

heutigen Geschichtsschreibung, welche auf den Ursprung und die Bildung der 

Volker eingeht, den socialen Zustand der Mehrzahl zu erforschen trachtet und 

die durch Einfllisse von Aussen oder Innen bewirkten Veranderungen auf

deckt, erscheint die frliher libliche chronologische Kompilation der Ereignisse 

als ein mlissiges Unternehmen. Auch die Kunstgeschichte muss sich diese 

neue Methode zu N utze machen, indem sie die Bedingungen erforscht unter 

denen sich eine bestimmte Kunstform entwickelt hat, und dabei liber dem 

Kunstwerke nicht die Urheber vergisst, von deren besonders geartetem Geistes

leben doch nur ein Bekenntniss vorliegt. Schliesslich sucht der Mensch in 

allem wieder den Menschen und nirgends ist dieser Standpunkt berechtigter 

als in der Kunst. Wenn die moderne Civilisation kein Ganzesbildet, sondern 

aus verschiedenen, oft gegensatzlichen Elementen besteht, welche eine V er

schiedenheit im Ausdrucke der Kunst bedingen, so schliesst diese Verschieden

heit doch keineswegs die Harmonie von einem hohen Gesichtspunkte aus. 

Man kann sich immer «einen» Hauptstil als allgemein herrschend den ken und 

annehmen, dass die Unterschiede der Schulen vielleicht schon hinreichend 
sind den nationalen Besonderheiten gerecht zu werden. Dieser allgemeine 

Stil konnte die auf gemeinsamen indogermanischen Traditionen beruhende 

Renaissance sein, wenn nicht die machtigen gothischen Dome der nord

europaischen Lander und auch Spaniens, hauptsachlich durch ihre Raum

wirkung, als ein hohcres Ideal nordisch-christlichen Geistes gelten mlissten.

Urn speciell von deutscher Kunst zu reden, so hisst die neugeweckte Be

geisterung flir den nationalen Gedanken solche Schlagworte wie «urgermanisclv) 

immer wieder auftauchen, aber auf die Gothik hisst sich diese Bezeichnung 

nicht mit grosserem Rechte anwenden, als auf andere deutsche Stilepochen. 

Historisch genommen giebt es vielleicht nirgends eine Urkunst, immer weist 

die Entwickelung auf eine altere Tradition hin und so ist es auch in Deutsch

land. Es giebt hier grosse Epochen nationalen Kunstaufschwungs, aber es 

zeigt sich stets ein grundlegender fremder Einfiuss. Die Epoche Karl's des 

Grossen ruft eine romische Renaissance hervor und die aus diesen Anfangen 

entwickelte nationale Kunst, die sogenannte «romanische», beginnt ihre Bllithe 

unter den grossen sachsischen Kaisern zu entfalten, schafft im I I. Jahrhundert 
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zur Zeit des grossen Saliers die machtigen Dome von Mainz, Trier und Speyer, 

das MUnster zu Bonn und vieles anderc, und endet untcr Friedrich 11., dem 

grossten Hohenstaufen, im 13. lahrhundert, zugleich mit der Hcrrlichkeit des 

Reichs. Der romanische Kunststil, der sich besonders in Deutschland zu 

hochstem Glanze entwickclt, die Zeiten der grossten Herrlichkeit des Reichs 

begleitet und keineswegs als Vorlaufer der Gothik, sondern als ein Gegensatz 

zu derselben aufzufassen ist, aus dem sich gegebenen Falls mit demselben 

Rechte eine neue Renaissance hatte entwickeln konnen, wie das Beispiel der 

Certosa bei Pavia fUr Italien beweist, hat jedenfalls den grossten Anspruch 

als national-deutscher Stil zu gelten. Die GrUndung der deutschen gothischen 

Dome fallt schon in die Zeit der grossten politischen ZerrUttung, in die Epoche 

der Gegenkaiser; und stets war einer von diesen, oder der auslandische 

SchattenfUrst Richard von Cornwallis bei Griindung derselben zugegen; 

wahrend sich Karl von Anjou, der Bruder Ludwig's des Heiligen von Frank

reich, bereits anschickte das italienische Erbe der Hohenstaufen an sich zu 

bringen. Aber, es bedarf nicht dieses Hinweises auf den Niedergang deutscher 

Macht und kaum der archaologischen Beweise; allein aus dcm kUnstierischen 

Charakter der frUhgothischcn Kathedralen Frankreichs, aus ihrer noch ganz 

voll und frisch aus der neuen Idee entspringenden Bildung, welche noch weit 

entfernt ist von dem regelrecht Systematischen der spateren Bauten, lasst sich 

die Prioritat derselben sicher erkennen. Selbstverstandlich soli damit keines

weg·s die deutsch-nation ale Berechtigung der gothischen Bauweise bestritten 

werden; es handelt sich nur darum sie in die Reihe der Ubrigen auf deutschem 

Boden assimilirten Kunststile zu stellen, denen gegenUber, welche der Re

naissance dieses ebenso wohlerworbene Recht bestreiten. Die Frage nach der 

traditionellen Grundlage der frUhsten franzosisch-gothischen Formen ist noch 
nicht befricdigend gelOst und kann auch hier unberiihrt bleiben; jedenfalls 

ist es kein Fehler, wenn eine Nation darUber hinaus wieder auf die all

gemeineren und umfassenderen Wurzeln der alt-arischen Kunst zuriick

greift. Nach der Meinung der neuromantischen Schule, und man muss die 

starke Verbreitung derselben zugeben, soli weder die altchristliche, noch die 

romanische, noch die Renaissanceperiode das christliche Ideal im Kirchenbau 

so rein und erschopfend zum Ausdrucke gebracht haben, als das gothische 

Mittelalter. Danach zu schliessen wird die Signatur unserer Zeit wohl noch 

langere Zeit darauf hinausgehen, dass der Kirchenbau des gross ten Theils der 

Welt gothisch bleibt. Aber damit ist auch die Herrschaft der Neugothik be

granzt, ihre Versuche den Profanbau wieder zu gewinnen werden voraus

sichtlich ohne Erfolg bleiben. Die meisten Gattungen der offentlichen Ge

bLiude zu Profanzwecken verdanken ihren anerkannten typischen Charakter 
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der Renaissance, und fUr den \Vohnhausbau bleibt aLlsserdem die Unter

stlitzung durch das KLlnstgewerbe einc nothwendige Vorbedingung. In der 

SchopfLlng diesel' zahllosen, den Sitten und BedUrfnissen Llnserer Zcit bequcll1 

entgegenkoll1menden Mobcln, Gcrathen und Stoffcn hat die Neugothik noch 

so gut wic Nichts geleistct. ALlf diescs Feld, auf dem die Praxis dcs GcbraLlchs 

und dic Bequcll1lichkcit ihrc Forderungen stcllt, wird die Gothik wohl niemals 

hingelangen und damit ist das Schicksal des W ohnhausbaues besiegelt; der

selbe wird immer der Renaissance huldigcn, weIche fUr die meistca der Gc

brauch5gegensttindc crst die typische Erscheinungsform geschaffen hat, weil 

die Dillge selbst unlt ihr Begritl im historischcn Mittelalter noch gar nicht 

vorhanden waren. Dic Skulptur tindct zwar 11ur in dcr griecbischen Antike 

das Hochste und ihren Jugendquell, in dem sie sich nach allem Siechthul11 und 

aller Verkommcnheit wieder gesund badet und kehrt deshalb iml11er wieder 

zu diesen Idealen des hohen Stils zuruck. Die Malerei aber, die bevorzugteste 

Kunst der 1110dernen Zeit, hat sich erst unter der Herrschaft del' Renaissance 

entwickelt und es ist gar nicht abzusehen, wie antikisirende oder gothisirende 

Tendenzen mit einigem Erfolg wieder in diesclbe eindringen konntcn. 

Galt es im Vorigen hauptsachlich dem Nachweise dessen, was dic Sptit

renaissance ftihig war fUr den Ausdruck der nationalen, geistigen Verschieden:" 

heiten zu leisten, so verfolgt das Nachstehende den Zwcck die absoluten Er

rungenschaften dersclben Stilperiode in einem kurzen Ruckblick zusamm.en

zufassen FUr die Architektur kommen dafur vornehmlich zwei Seiten in 

Betracht; einmal die neuen Raul11schopfungen; dann die Ausbildung charak
teristischer Typen fUr manchc Klassen moderner Gebilude. Auf dem Gebiete der 

Skulptur und dcr Malerei sind es vornehrnlich die thatsachlichen Erweiterungen 

des Kunstgebicts durch den Anbau ganz neuer, oder bis dahin nur wenig 

kultivirter Gattungen, wclche zu erwahnen sind. 

Das Eigenste del' architektonischen Kunst liegt in den Raumschopfungen; 

denn die raumbildende Phantasie kann sich einzig nur in del' Baukunst be

thatigen. Hierin besteht ihrc ursprlinglichstc Nothwendigkeit und zugleich 

ihr Letztes und Hochstes,' wcnn sic sich Uber dcn Bedlirfnisszweck hinaus 

zur Macht des Stimmungsvollen erhebt. Daraufhin betrachtet erscheinen die 

Spatrcnaissanccstilarten in einern sehr vortheilhaften Lichte. Das ganzc SO'eben 

des Barockstils ist auf grossartige Haumgestaltullg gerichtet; das beweist zu

nachst flir die wichtigstCll architcktonischell Aufgaben, dic Kirchen, die rnog

lichst breite Anlage des Mittelschifts auf Kosten der Seitenschiffe, und fUr den 

Profanball die ,Einflihrung der kolossalen Prachtgallcrien in dcn Schlossbau, 

ebenso die weitrtiumige Gestaltung der Vestibule, Treppcnhtiuser und Hote. 

Sogar die perspektivische Scheillerweiterullg wird zu Hlilfe genomrnen urn 
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diesen Eindruck des Grossen und Wei ten zu verstarken. Die V orliebe fUr 

grosse Raume pfianzt sich mit dem Stil fort, von Italien in die Ubrigen Lander, 

wie es fUr Deutschland die Miehaelshofkirehe in MUnchen, der goldene Saal 

im Augsburger Rathhause, der rothe Saal im rechtsstadtisehen Rathhause zu 

Danzig und anderes beweist. FUr Frankreieh kommen in diesem Sinne fUr 

den Profanbau die beiden Gallerien von Fontainebleau, die GaUerie d'Apollon 

im Louvre und die SpicgelgaUerie in Versailles hauptsachlich in Betraeht. 

Aber nicht allein dureh die absoluten Abmessungen der Raume will man 

wirken, noch eine Anzahl anderer Mittel werden zur Erzielung des voUen 

Stimmungsaecords herangezogen; so in erster Linie die kUnstlerisehe Be

rechnung der Lichtwirkung, weIche sich bis zu den doppelten, durch ver

steektes Seitenlicht beleuehteten Gewolben steigert; dann eine Dekoration, 

weIche aIle KUnste zur Mitwirkung aufruft, weIche nieht nur die Theile in 

ihren Kreis zieht, sondern mit dem Bauwerk zu einem Ganzen versehmilzt. 

Ein anderer Vorzug der Barockarehitektur ist die innige Verbindung mit der 

Natur, wie sie sieh besonders in den romisehen Villen aussprieht, in der Anlage 

der Grouen, Terrassen und Freitreppen, in der verstandnissvollen Ausnutzung 

einer schonen Aussicht, in der Benutzung der naturliehen WasserLiufe, wie 

beispielsweise in der Villa Aldobrandini zu Frascati und in der Villa d'Este 

zu Tivoli. Aehnliches bieten in Deutschland: die Terrassen von Sanssouci, 

die Wasserwerke von Wilhelmshohe bei Cassel, die Elbterrasse in Dresden 

und in Frankreich· die allerdings kunstlich gespeisten Wasserwerke, von Ver

sailles. Hervorgerufen werden aIle diese Anlagen durch den wahrhaft gross

artigen Bausinn der Epoche, der Uberall das Ideale zu verwirklichen strebt, 

ganz ohne RUcksicht auf den gemeinen Zweck. Die Kolonnaden von St. Peter, 

die Anlage der Ripetta und der spanischen Treppe in Rom, die Fat;aden der 
romischen W asserleitungen, der Fontana Trevi und anderer, die gross en 

skulpturengeschmUekten Brunnen der Offentlichen Pltitze, Ubertreffen alles in 

dieser Art zu anderer Zeit zu Stande gekommene. Auch in Deutschland aussert 

sich derselbe Sinn bis in die Zopfzeit hinein; ahnliche rein zur Versehonerung 

der Strassen und offentliehen Pltitze bestimmten Bauwerke, wie beispielsweise die 

zahlreichen Bruckenkolonnaden und vor aUem die ThUrme auf dem Gensdarmen

markt in Berlin waren heute ganz undenkbar. Mit der KUhnheit des gestalten

den Gedankens geht die KUhnheit der Konstruktion, mindestens in der Baroek

zeit, Hand in Hand. Die grossen Kuppeln, in erster Linie die unlibertroffne 

von St. Peter in Rom, dann die von St. Paul in London, und die des Invaliden

doms in Paris geben davon ein unverwerfiiches Zeugniss. Selbst die malc

rischen Extravaganzen des Borromini und seiner Nachfolger sind vortrefflich 

konstruirt und geben nach dieser Richtung keinerlei Zweifeln an ihrer monu· 
E BE II. 
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mentalen Existenzfahigkeit Raum. Die malerische Fassung der Spatrenaissance 

kommt der Raumgestaltung des W ohnhauses vortreft1ich zu statten; denn 

selbst in bescheidencn Abmessungen und ganz abgesehen von den Pracht

bauten entstehen jetzt traulich anheimelnde, wahrhaft wohnliche Gemacher, 

denen nichts von dem Langweiligen und Kistenartigen der spateren heHenistisch 

ausgestatteten Raume anhaftet. Der grosste Vorzug der Renaissanceraume, 

die ungetrUbte Einheit des Stils in der Dekoration und dem zur Ausstattung 

benutzten Gerath, und damit eine voHkommen harmonische Wirkung, Dinge, 

die heute nur mit hochster Anstrengung zu erreichen sind, ergeben sich ge

wissermassen von selbst. Wenn der Barockstil etwas zu viel thut im Prunk 

der gehauften schweren Gliederungen und Schnitzereien, im Uebertreiben des 

Grossartigen auch nach der Seite des Maassstabes, so entschadigt das Roccoco 

durch Zartheit, Eleganz und Bequemlichkeit und vor aHem durch passliche 

Verhaltnisse. Vornehmheit ohne Zwang, NaturgefUhl ohne Sentimentalitat, 

kiinstlerische Vollendung ohne aufdringlichen Prunk, ist niemals besser und 

treflender zum Ausdruck gekommen als im Roccoco. Selbst das spatere mit 

griechischen, etruskischen, chinesischen und agyptischen F ormen spielcnde 

Genre Louis XVI. behalt noch etwas von der leichten Anmuth der vorher

gehenden Periode und weiss den Raumen durchaus eine, im Sinne der Zeit, 

kunstlerisch vollendete Stimmung zu verleihen. 

Eine andere wichtige, fUr aHe Folgezeiten wirksam bleibende Leistung 

der Spatrenaissancearchitektur ist der neue Gewinn an charakteristischem 

Ausdruck fUr eine Anzahl moderner Gebaudegattungen. In der That ist die 
Spatrenaissance reich an so benannten «Schopfungsbauten». Unter diesen sind 

Architekturwerke zu verstehen, welche einen allgemein gUltigen Typus schaffen 

als Ausdruck des Zeitideals fUr einen besonderen Zwcck. Diese Bauten stehen 

einzeln, als Aeusserungell des erfilldenden Genies, der breitell Masse der Nach

ahmungen gegellUber und bilden somit die Anfangs- und Mittelpunkte grosser 

Gruppen. Sie sind gewissermassen die Leitmotive der kunstgeschichtlichen 

Betrachtungen. FUr die kirchliche Architektur schafft in erster Linie Italien 

die Typen. Das grossartigste und folgenreichste Beispiel bietet die St. Peters

basilika in Rom; einmal nach dem Entwurfe Bramallte's und Michelangelo's 

als griechisches Kreuz mit der Kuppel und der eingeschossigen Vorhalle; 

dann in der spater durch Maderna bewirkten Fassung, als lateinisches Kreuz 

mit der Verlangerung der Schiffe, der zweigeschossigen Anlage der F at;ade 

zwischen durchgehenden Saulen, und der grossen Attika darUber. Diese beiden 

Grundgestalten, hauptsachlich das der Tradition besser entsprechende lateinische 

Kreuz, mit der Kuppel Uber der Vierung, dem Tonnengewolbe des Mittel

schiffs und den Kuppeln der niedrigeren Seitenschiffe, werden in der christlichen 
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Welt unzahligemal wiederholt. - Man kann ein anderes Ideal des Kirchen

baues hoher stellen, aber immerhin ist auch hier ein Hochstes erreicht. Das 

Innere der Renaissancedome flosst nicht, wie das der gothischen, den zwischen 

enggeschlossnen Pfeilerreihen irdisch bedrtickt stehenden Sterblichen ein leiden

schaftlich gewaltsames Streben nach Oben ein, zieht nicht den Geist unwider

stehlich nach der himmclhoch schwebenden, fast dem Blick entrtickten Decke; 

sondern hier hat das breitere und massig hohe Schiff noch etwas von der 

ruhigen, die Ergebung in das Menschenloos widerspiegelnden Stimmung be

wahrt, welche in der altchristlichen Basilika so ausgezeichnet verkorpert ist. 

Hier mag der Mensch zufrieden in seinem rathselvollen Erdendasein verharren; 

es winkt ihm nur von oben der verklarte Glanz eines hoheren himmlischen 

Gentigens und leitet den Blick zu der in heiterer Erhabenheit schwebenden 

Kuppel. Ein anderer Typus, den die Kirchen Palladio's aufstellen, folgt zwar 

wesentlich dem Vorbilde von St. Peter, aber mit der Abanderung, dass ein ver

haltnissmassig verbreitertes Mittelschiff von den zu Kapellenreihen eingeschrank

ten Seitenschiffen begleitet wird. In der Fa~adenbildung bemtiht sich Palladio 

allerdings vergeblich die Hauptform der alten Basilika mit einem antiken Tem

pelgiebel zu verbinden; aber immerhin ist seine Kirchenform eben falls typisch 

geworden. Das Ntichterne und Schmucklose des Innern palladianischer Kirchen 

ist nicht so beabsichtigt und nur der mangelnden Vollendung zuzuschreiben, 

und erst die spateren schulmassigen Nachfolger des Meisters erhoben diese zu

fallige Einfachheit zum mustergiltigen Vorbilde. Ein dritter Typus, der, der 

Jesuitenkirchen, oder ganz allgemein der von Vignola, della Porta und Pozzo 

herrlihrenden Barockkirchen, in der Kirche del Gesu in Rom zuerst aufgestellt, 

findet wieder eine sehr weite Verbreitung. Der von Vignola aufgestellte Plan 

weicht fast gar nicht von der palladianischen Regel ab, aber die von della 
Porta ausgeflihrte Fa~ade erhalt nun zwei tibereinander gestellte Ordnungen 

und Voluten zur Verbindung der Seitenschiffe mit dem oberen Geschosse des 

Hauptschiffs. An den dieser Anordnung folgenden Kirchenfronten zeigt sich 

dann spater der ganze Reichthum der Barockphantasie. Das speciell die 

Jesuitenkirche bezeichnende ist einzig, die erst am Ende des 17. Jahrhunderts 

durch Pozzo ausgefUhrte tiberprachtige, plastische und malerische, kostbares 

Material mit Vorliebe verwendende Innendekoration; indess geht auch dieser 

Zug ganz allgemein auf die Barockkirchen tiber. Das Innere derselben, in der 

Hauptanlage auf moglichst grossartige Raumwirkung berechnet und zur Er

reichung dieses Zwecks selbst perspektivische Mittel heranziehend, macht 

durch den Luxus der Ausstattung einerseits dem WeItsinne die grossten 

Concessionen,wahrend anderseits durch die malerischen und plastischen Bild

werke der Ausdruck ekstatischer Andacht hervorgerufen und durch die sich 
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grcifbar herniedersenkenden Wolkcn das Ueberirdische zur Anschauung ge

bracht wird. Aber auch diese AUmlssung der Kirchc, den V crsuch darstelIcnd, 

das Uebcrsinnliche im Modegcwande der Zeit wiederzugcben, findct cine V cr

breitung tiber alle Lander. Die Kirchen Borromini's und seincr SchUler ent

ferncn sich am weitcsten von dcr Tradition und bilden bereits cinen Ucber

gang zu den Prachtsalcn profancr Bautcn. Bei diesen Kirchen wird die 

religiose Stimmung allein durch den Inhalt der Bilder und Skulpturen der 

Gewolbdeckcn und Altare vermittelt. Beispiele dieser Art geben in Deutsch

land mehrere Schlosskapcllen und die Hofkirche in Dresden, in Frankreich die 

Schlosskapelle von Versailles und die Kapelle im College des quatres nations 

in Paris. Auch die Rundkirchen mit elliptischcm Grundriss und Kuppel und 

der nur durch kapellenartige Ansatze angedeuteten Krcuzform gehoren in 

die Klasse klinstlerisch wiIlkUhrlicher und deshalb die echte kirchliche 

Stimmung verfehlender Bauwerke. Den Typus der protestantischen Barock

kirche, als Rundbau mit Emporen gedacht, giebt die Liebfrauenkirche Bahr's 

in Dresdcn. Wegen seincr Monumentalitat und gedanklichen Originalitat 

konnte das W crk als Schopfungsbau in dieser Klasse gcltcn, wenn nicht 

die Nachfolge fehlte. Eine andere Auffassung der protestantischen Kirche 

giebt Wren in seinen Londoner Bauten; hierfur kommt wcnigcr St. Paul, 

als die kleineren Anlagen St. Stephen's \Vallbrook und St. James's Picadilly in 

Betracht; beide sind in einer gothisirendcn Renaissance entworfcn. In der 

crsteren ist eine auf acht Saulen ruhendc Kuppel in ein Oblong eingebaut, 

dic zweite hat ein Mittclschiff mit TOllnengewolbe auf Saulen, in wclches die 

kurzen Tonnengewolbe der Seitenschifl:"e cinschneiden. Die Anlagc dieser 

Kirchen ist immerhin originelI, allerdings etwas besser gelOst yom Stand

punkte dcs Konstrukteurs, als von dem des Aesthetikers. Die Wirkung ist 

einigermasscn durch die Emporenanlagen beeintrachtigt, auch wohl durch das 

Schwerfallige der frcischwcbenden graden GebalkstUcke untcr den Ge

wolben der Seitenschiffc bei St. James's. Man denkt hier schon an die. 

spatcren Versuche, den Gewolbcbau mit Architravkonstruktioncn in Eisen zu 

verbindcn. 

Den Typus des Stadtpalasts hattc bereits die italienische Hochrcnaissance, 

namentlich in Florenz und Rom, in so volIcndeter \Veise festgesteIlt; dass 

weder der Barockstil noch aIle folgendea Stilepochen hieran etwas Wesent

liches andern konnten. Abgeschen von der noch gesteigerten Grossraumigkeit, 

der Anlage der «Galeria», den bequemeren Treppenanlagen und den per

spektivischen Erweiterungen der Hare, kommt nichts hinzu. Ebenso verhtilt 

es sich mit der Villa, deren charakteristische Form in Italien schon vor dem 

Auftreten der Sptitrenaissance gefunden war, und welche dann nur noch im 
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malerischen Sinne und in der Benutzung der umgebenden Natur weiter fort

gebildet wurde. Anders aber liegen die Verhaltnisse in den Ubrigen Landern; 

so wird die Form des franzosischen Adelshotels, die sich auch nach Deutsch

land Ubertragt und im allgemeinen heute noch Ublich ist, erst im 17. Jahr

hundert ausgebildet. Das Hauptgebaude liegt zurUck von der Strasse und 

schliesst mit niedrigeren FIUgelbauten die Cour d'honneur ein, die Begrenzung 

nach der Strassenseite bildet eine mit einem Prachtportal durchbrochene 

Mauer und hinter dem Hauptgebaude liegt ein Garten. In Paris gehoren die 

berUhmten Hotels des Faubourg St. Germain in diese Klasse. Auch das, nun 

nicht mehr befestigte, franzosische Landschloss erhalt erst jetzt seine bleibende 

Gestalt. Eine grossere, an drei Seiten durch Gebaude mit Arkadea umgebene 

Cour d'honneur, wird in der Regel an der vierten Seite durch offene Arkaden 

abgeschlossen, und die oft mit Terrassen versehenen Gartenfronten zeigen 

durch Ausbauten und Treppen eine intimere Verbindung mit der umgebenden 

Natur. Der eben falls in dieser Epoche ausgebildete Typus des englischen 

Landhauses folgt im Aeusseren wesentlich dem Muster der bekannten palla

dianischen Rotonda, dieses Versuchs, dem Landhause den Charakter der Monu

mentalitat aufzudrUcken, gewinnt aber in grosseren Abmessungen einen be

sonderen englischen Charakter erst durch die, in sich, in regelmassigen Vor

und RUcksprUngen bewegten Frontlinien, als Ausdruck der llindlichen Freiheit 

und des Hineinwachsens in die Landschaft. Dabei wird der Hof, ganz im 

Gegensatze zu italienischen und franzosischen Anlagen, sehr untergeordnet 

behandelt, und dient nur als Lichtquelle und zu Wirthschaftszwecken. 

FUr die Grundgestalt der «koniglichen Residenz» ergeben sich in den 

verschiedenen Landern ganz verschiedene kUnstkrische Ideale. Einen sehr 

originellen, aber wenig nachg::ahmtcl1 Typus steHt das spanischc Escorial auf, 

durch die organische Verbindung des Konigspalasts mit der dominirenden 

den Mittelpunkt des Ganzen bildenden Kirche, der Konigsgruft und dem 

Kloster. Das Ganze kann als ein vollendetes, durch grandiosen Ernst impo

nirendes, aber zugleich durcll allzu dUstere Lebensauffassung abschreckendes 

Symbol der spanischen Monarchie gelten. Einen grundverschiedencn National

charakter bringt das unzahligemal nachgeahmte franzosische Versailles zur 

Anschauung. Hier bilden die Raume fUr das Hofceremoniell, flir die Ab

stufung der, dem Idol eines omnipotenten Konigs gewidmeten Dienste den 

Mittelpunkt; zwar ist auch hier anstandshalber eine Kapelle vorhanden, aber 

sie ist bescheiden zur Seite gerlickt, in die Reihe der librigen Prunksale, und 

das eben falls dem Schlosse einverleibte Theater nimmt etwa denselben Raum 

fUr sich in Anspruch. Auch in dieser Zusammenstellung ist der Ausdruck 

des damaligen franzosischen Geistes nicht zu verkennen. Versailles ist fUr 
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deutsche Residenzen sehr oft das Vorbild geworden, aber der Zwinger in Dresden 

bietet noch eine Steigerung in dieser Art, er bildet einzig die offene Arena fUr 

die ununterbrochenen Lustbarkeiten eines Uppigen Hoflebens. Die Haupt

anlage des Zwingers erinnert allerdings ebenso sehr an das eben falls unvolIendet 

gebliebene vatikanische Belvedere Bramante's als an Versailles. Grand-Trianon 

bei Versailles bringt durch seine einsWckige, ganz in Oeffnungen aufgelOste 

Anlage, eine Uebertreibung in der Verbindung des Palasts mit der natUrlichen 

Umgebung zum Ausdruck und tritt dadurch in scharfen Kontrast zu den 

frUheren durch eine pomphafte Etiquette eingeengten hofichen Gewohnheiten. 

Sanssouci bei Potsdam hat etwas vom Charakter Trianons, aber es kundigt 

zugleich durch seine isolirte, hinter hohen Terrassen fast verschwindende 

Lage den W ohnsitz eines koniglichen Philosophen an, der in erhabener Ruhe 

und ZurUckgezogenheit das Treiben der Welt beobachtet und lenkt. Die 

koniglichen Residenzen und StadtschlOsser in Berlin, Madrid, Stockholm u. s. w. 

folgen entschieden dem schon in Italien festgestellten Typus. 

Eine ganze Reihe offentlicher, profanen Zwecken dienender Gebaude 

erhalten in der Epoche der Spatrenaissance ein charakteristisches, in seiner 

Art ein Hochstes darstellendes Geprage. Die Schopfung de Brosse's, die Salle 

des Pas-perdues im Pariser Justizpalast, erscheint als eine gelungene moderne 

Wiederaufnahme der antik romischen, zur Rechtsprechung bestimmtcn 

Basilika. Das Berliner Zeughaus bringt, hauptsachlich durch die Skulptur, 

seinen inneren Zweck in mustergUltiger Weise zur Erscheinung. Petersburg 

giebt in seinen Admiralitlits- und Generalstabsgebliude bemerkenswerthe Bei

spiele einer originellen Form fUr den besonderen Zweck. Die Universitaten, 

die Bibliotheken, die Borsen finden zum ersten Male einen entsprechenden 

Ausdruck. Zuletzt, aber keineswegs am unwichtigsten, ist die allmahliche 

Herausbildung der modernen Theaterform. Von einem frliheren romischen 

Projekte und dann vom Teatro olimpico des Palladio ausgehend gewinnt das 

Theater durch Louis in Paris, Knobelsdorff und Langhanns in Berlin und 

durch Bianchi und Selva in Venedig eine Gestalt, die heute hochstens in der 

grosseren Ausdehnung der Treppen und Foyers, sowie durch die maschinellen 

Einrichtungen des Blihnenhauses, liberholt ist. 

Nicht minder erhalt das W ohnhaus im nordlichen Europa eine typische, 

specieU der Spatrenaissance angehorende Form. Ein gutes deutsches Beispiel 

bieten die Magdeburger Wohnhauser aus clem Anfange des 18. Jahrhunderts, 

welche der Hauptstrasse, dem Breitenwege, einen so malerischen Gesammt

charakter verleihen. Bemerkenswerth an diesen Hliusern ist die Wahrheit mit 

der sich das blirgerliche Kaufmannshaus ausspricht und das Vermeiden jedes 

Versuchs, dem Palazzo nahe 'zu kommen. Die Fa-;ade ist streng zu einem 
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Ganzen zusammen geschlossen, so dass man nicht wie an den neuklassischen 

Hausern, beliebig eine oder ein paar Fensteraxen abschneiden oder hinzuthun 

konnte. Die Gliederung wird durch ein leises Vor- und ZurUcktreten der 

Flachen und durch das Zusammenhalten und dekorative Auszeichnen einzelner 

Fenstergruppen bewirkt, die sich dann in den Dachaufbauten fortsetzen. 

Wegen dieser innigen Verbindung der Front mit der steilen Dachflache wird 

ein stark ausladender Dachkranz vermieden und dies lasst die herrschende 

Vertikaltendenz noch scharfer hervortreten. Das Portal ist immer mit Aus

zeichnung behandelt und bildet mit seinen meist diagonal vorliegenden Ein

fassungspfeilern einen Glanzpunkt del' Dekoration. Und, wie vortrefilich sitzen 

und stehen die malerisch behandelten Figuren des Portals, del' Erker und 

Dachgiebel! Die genaue Berechnung des perspektivischen Eflekts ist hier aufs 

Aeusserste getrieben und spateI' kaum wieder erreicht. Die Ausfuhrung er

folgte in gemischtem Material, Haustein fUr Gliederungen und Dekorationen, 

Mortelputz fUr die Flachen. Bossirte Quadrungen kommen als diesem Hau

stein-Putzstil nicht entsprechend, nicht zur Verwendung, ebenso sind Pilaster 

und Gebalk sehr selten; an Stelle jener treten schmal ere Wandstreifen, 

welche mit einem dekorirten Halsgesimse beendet sind. Auf die Rahmung 

der Oeffnungen, auf die Fensterarchitektur mit ihrer malerischen Bekronung, 

wird der Hauptton gelegt. Das Relief des Ornaments ist meist auf kraftige 

Schattenwirkung berechnet und verschafft selbst Gebauden von kleinsten 

Abmessungen noch eine auszeichnende Wirkung. Die schwachen Horizontal

theilungen der Fa;;ade, meist nur als Bander behandelt, entsprechen 'immer 

del' inneren Geschosstheilung, man bedarf keiner falschen Mittel zur Ver

besserung der Verhaltnisse. Ein Giebel in der ganzen Breite der Fa;;ade 

kommt nicht vor, die Trauflinie liegt immer in der Front und wird Inur im 

Mittelbau und den Eckrisaliten, wenn solche vorhanden, durch giebelbekronte 

Dachaufbauten unterbrochen. Das 111nere dieser Hauser ist meist durch Um

bauten bis zur Unkenntlichkeit entstellt und scheint auch niemals den hohen 

Kunstwerth der alteren Renaissanceschopfungen erreicht zu haben. 

Dem streng in sich beschlossenen Wesen der Skulptur entsprechend, bei 

der es sich doch immer nur um die Darstellung der Menschengestalt in ein

fachen Situationen als Einzelfigur oder in Gruppen von wenigen Personen 

handeln kann, wenn man vorlaufig das Relief unberUcksichtig lasst, sind 

naturgefl1liss nul' cine geringe Anzahl, aber desto tiefer einschneidender 

typischer Neuschopfungen zu verzeichnen. FUr die Behandlung der unbe

kleideten Idealfiguren schafft Michelangelo den fUr aIle Folgezeiten mass

gebenden modernen Skulpturstil. An die Stelle der griechischen, leidenschafts

losen Gottertypen setzt er seine Verkorperungen des Charakteristischen und 
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des Damonischen und andert, falls es ihm zur Erreichung diesel' Wirkung 

nothwendig erscheint, sogar die Proportionen der mensch lichen Gestalt. 

Hervorsprossende Horner und machtig entwickelter Bart, wie an scincm Moses, 

und andere von der Antikc nie benutzte Kunstmittel mUssen ihm zu demselben 

Zwecke hclfen. Anstatt des antiken Gleichgewichts hat er die bewussten 

Kontraste der Glieder und er schatl't zuerst allegorische Gestalten als Aus

druck moderner Ideen. Indess tritt bei Michelangelo dieser gedankliche Inhalt 

noch zurUck, vor del' rein kunstlerischen Absicht, aIle moglichen Probleme 

der StelIung und Bewegung Wsen zu wollen. Seine Portratfiguren sind nur 

eine Art von Allegorien im h?hen idealen Sinne, die Wiedergabc des histo

rischen Costlims und der Stofte geschieht dabei nebensachlich; aber gewisse 

Schopfungen Michelangelo's rein auf allegorischem Gebicte, wie seine welt

berUhmten liegenden Figuren auf den Sarkophagen der Medizeer, bezeichnen 

die Grenze des in dieser Art Moglichen und bleiben fUr aIle Zcitcn typisch. Gio

vanni da Bologna erweitert dcn michelangelesken Kreis durch das dekorative 

Genre. Seine kolossale Brunnenfigur auf der Isola bella des Boboligartens 

und anderes von ihm, bieten davon unUbertreft'liche Beispiele. In Leichtigkeit 

del' Silhouette, in durchsichtiger Klarheit der Gruppenbildung, in glucklicher 

Verbindung del' Figuren mit der Architektur, ist Bologna der erste Bildhauer 

seiner Zeit und wird zum Vorbilde fUr eine Reihe von Nachahmern durch 

ganz Europa. Ebenso ist die den Uebergang zum Ornament bildende Skulp

tur, der humoristische Fratzenstil, eine Erfindung Bologna's und seiner Schule. 

Diesell5e giebt auch die historische Reiterfigur am besten wiedcr und wird 

kaum cinmal in der nachberninischen Schule, etwa von SchlUter Ubertroften. 

Bernini's Auftreten bringt der Skulptur wieder den Gewinn ncuer Gebiete 

und bezeichnet dcshalb nochmals einen Abschnitt dcr Entwickelung. Die 

Kirchenplastik erhalt erst jetzt einen eigencn Stil durch die \Viedergabe der 

Affekte. AIle Grade del' Verehrung und Andacht, bis zur schwarmerischen 

Extase, kommen jetzt ubcrzeugend und oft, \Venn die Hast der Bewegung 

vermicden wi I'd, in vollendet schoneI' Weise zur Darstellung, wie in Bernini's 

berUhmter Altargruppe der heiligen Teresa und anderen Werken. Sclbst die 

Ausschreitungen dieserGattung, die Schwebegruppen und handelndcn Allegorien, 

haben mindestens den Vorzug der Neuheit. Einc andere, erst jetzt eroberte Seite 

der Skulptur ist die charakteristische Wiedergabc der Bekleidungsstoft'e, und 

diese wird von grosser Bedeutung fUr die Behandlung der historischen Portrlit

figuren. Die Papstgrliber Bernini's, wie die Urban's VIII. und Alexander's VIf., 

wurden hierin die Muster fUr die Folgezeitcn. Ueberhaupt wetteifert jetzt die 

Skulptur mit der Malerei in der hochst lebenswahren lind doch liber das ge

wohnliche Dasein erhohten Wiedergabe des Portrtits. Die berninische Schule 
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verbreitet sich dann liber ganz Europa, ohne dass irgendwo wesentlich neue 

Seiten hinzugebracht wlirden. Die deutsche Graberplastik bleibt ganz von der 

italienischen Auffassung abhtingig und der bedeutende Franzose Puget liber

treibt nur den Bernini. Der deutsche SchlUter Ieistet vielleicht das hochste, 

in seiner genialen Art, den idealen Zweck eines Bauwerks durch die 

schmlickenden Skulpturwerke amzudrlicken, wie seine Masken und Trophaen

gruppen am Berliner Zeughause beweisen. Dieplastischen Leistungen des 

Roccocostils sind nicht von grossem Belang; es werden nur die Genrefiguren 

ins Unendliche vermehrt. Neu ist allen falls die dem Leben der damaligen 

Zeit abgelauschte koquette Grazie und Zierlichkeit. FUr monumentale Auf

gaben ernsterer Art bleiben die berninischen Allegorien bis zum Ende der 

Renaissance massgebend. Der Reliefstil gdlt allerdings wahrend der Spat

renaissance zu Grunde, aber derselbe verfolgte schon seit dem Beginne der 

Renaissance liberhaupt ein malerisches Prinzip und wurde in dieser Richtung 

von der Splitrenaissance nur folgerecht weiter entwickelt, bis endlich die 

Wandgruppe ganz das Relief ersetzte. 

Vor aHem ist es a ber die Malerei, weIche der Spatrenaissance e1l1en un

endli..:hen Reichthum neuer Ausdrucksweisel1 und den Zuwachs einer Anzahl 

frUher ganz pnbekannter Gattungen verdankt. Auf dem malerischen Gebiete 

findet, wie es scheint, das moderne vielgestaltige und leicht wechselnde Ideal 

die deutlichste und allgemein zusagendste Gestaltung. Michelangelo's Malereien 

in der Sistina, die Deckenbilder und das jUngste Gericht, geben gleichzeitig 

ein hochstes im Ausdrucke der reinen Idee und in der BegrUndung- eines 

neuen plastischen Stils. Die hier in UeberfUlle gebotenen Bewegungsmotive 

wirken noch lange fort und aussern sich besonders in zahlreichen Wieder

holungen des jungsten Gerichts. Eioe ooch einschneidendere Wirkung 

brachten Correggio's in der Untenansicht gemalten Kuppelbilder hervor. 

Erst durch diese Umbildung der Decke zu einem unendlich vertieftem Raum 

wurde die grosse dekorative Malerei der Spatrenaissance moglich. Diese 

Schopfung eines neuen idealen Raumes tiber den Hauptgesimsen, der mit 

Gallerien und Bogengtingen beginnend sich endlich in den Himmel verliert, 

hat erst Pozzo in ein System gebracht, und ebenso die entsprechende Ab

stufung irdischer und tiberirdischer Gestalten der Bewohner dieser durch 

perspektivische Kunst geschaffenen zweiten \Velt. Diese Behandlung der 

Decken verpHanzt sich aus den Kirchen in die Palaste und offentlichen Profan

bauten und bleibt fUr die ganze Periode der Spatrenaissance massgebend, 

selbst noch in die Zeiten des Neuklassizismus hinein. Auch die Staffelei

malerei zieht hiervon Nutzen, sie giebt jetzt ofter die Verbindung irdis.cher 

und himmlischer Vorgtillge wieder, immer mit Benutzung der neuge\yonnenen 
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Kunstmittel und ohne die friiher iibliche architektonisch strenge Kompositions

weise. Das Herniedersinken, Aufsteigen und Verweilen der Figuren im Luft

raume geht jetzt ebenso natiirlich zu, wie die Bewegungen derselben auf dem 

festen Boden. Eine andere dekorative Malerei begriinden die spateren Vene

timler, besonders Paolo Veronese. Dieser verklart den Realismus durch die 

Farbe und seine durchaus irdisch gemeinten Bilder tauschen durch den Glanz 

der Darstellung und den sie durchziehenden lebensfrohen . Jubel iiber den 

Mangel an Tiefe fort. Auch diese Malerei beherrscht als ein hochstes seiner 

Art die Folgezeit. - Wenn, we iter oben, von der Einfiihrung des Affekts in 

die Skulptur die Rede ,,,ar, so ist nicht zu vergessen, dass die Malerei hierzu 

den Anstoss gab. Die wesentlich auf der Nachfolge Correggio's beruhende 

bolognesische Malerschule der Caracci's bringt diesen Typus der kirchlichen 

Malerei zur Vollendung. Auch fiir die malerische Dekoration profaner Raume 

schaffen die Caracci's wieder ein massgebendes Werk in der Gallerie Farnese. 

Die Schiiler der Caracci's, Albani, Guido Reni, Domenichino und Guercino ex

celliren in der Seelenmalerei. Der Neapolitaner Caravaggio fiihrt dann den 

krassen Naturalismus ein, aber er wird zugleich der Schopfer einer neuen Gat

tung, der Genremalerei mit dramatischem Inhalt. Endlich treten jetzt, ausser den 

Italienern, auch die anderen Nationen selbstschopferisch auf im.. Gebiete der 

Malerei. Der grosse Niederlander Rubens schath Typen der verschiedensten 

Gattungen und iibertrifft aIle seine Zeitgenossen. Seine Kirchenbilder zeigen 

eine vorher nicht gekannte Gewalt der Komposition und der Lichtwirkung, 

seine allegorisch-historische Bilderfolge aus der Geschichte der Maria de' 

Medicis modernisirt und familiarisirt den Olymp mit einer eigenen genial en 

Kraft, und selbst die neue Landschaftsmalerei erhalt durch Rubens die erst 

jetzt erfundenen Stimmungsaccorde. Auch in def Thiermalerei geht derselbe 

allen anderen voran. 1m Port rat wird Rubens nur von seinem grossen SchUler 

van Dyck Ubertroffen, der zum ersten Male das volle Dasein giebt, bestimmt 

auf die Stunde und ihre Stimmung und dennoch in idealer Weise ein Ab

glanz des Weltganzen. Bald darauf folgt Rembrandt, der nationalste Hollander, 

der vollendeste Meister der Farbendichtung und zugleich der tiefsinnigste Poet, 

dessen gewaltiger Idealismus die Kraft hat ganz auf vornehme Aeusserlichkei t 

auf architektonischen Aufbau, auf schone Einzelformen, selbst auf den An

schein historischer Treue zu verzichten und dennoch ein friiher Ungekanntes 

von hochster Wirkung zu erreichen. Die hollandische Genremalerei entdeckt 

dann eine ganz neue Seite des malerischen Ideals in der Schilderung des Volks

lebens. Sowohl das Bauern- und Schenkenleben, wie das Behaben der feineren 

Gesellschaftsklassen findet durch Dow, Metsu, Miris, Teniers, Ostade und Jan 

Steen einen typischen Ausdruck. Die neue Landschaftsmalerei, gleichzeitig 
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von Hollandern, Deutschen und Italienern entwickelt, erhebt sich bald zu einer 

Macht und \Vahrheit der Stimmung, welche diese Gattung auf die hochste 

Stufe der kUnstlerischen Leistungen erhebt. Aber auch franzosische Meister 

greifen kraftig in diesen Entwickelungsprozess ein; so erschafft Nicolas Poussin 

die Gesetze der historischen Landschaft. Seine Bilder der Jahreszeiten sind 

Typen einer Landschaftsauffassung, in welcher die Menschheit mit ihrem 

Furchten und Hoffen sich 'oviederfinden solI, ganz wie im Figurenbilde 

historischen Inhalts. Gasparo Poussin erhebt sich noch mehr zum Ausdruck 

einer leidenschaftlichen Stimmung, und der Lorrain mildert wieder de,n 

plastischen Charakter der Landschaft und legt den Hauptton auf Luft und 

Licht, sowie auf alle den Menschen sanft und freundlich anmuthenden Reize 

der Natur. Die Nachahmer dieser heroisch-idealisirten, die sUdlichen Formen 

zum Vorbilde nehmenden Gattung, finden sich dann bei allen Nationen. 

Indess wissen die holllindischen Naturalisten, und als erster unter ihnen Jacob 

Ruysdael, der nordischen Landschaft einen gleichen Grad von Wirkung ab

zugewinnen. Eine tiefe melancholische Poesie tritt dem Beschauer aus diesen 

die Schauer der Wildheit und Einsamkeit schildernden Bildem, namentlich aus 

denen Ruysdael's entgegen. Ein neuer Zweig der Landschaft bildet sich in der 

Marinemalerei, in welcher der hollandische Meister Backhuizen die grosste 

BerUhmtheit erlangt. Sogar das Thierbild wird von dem Hollander Potter 

auf eine der monumentalen Kunst entsprechende Hohe gebracht. Ausserdem 

entstehen eine Anzahl neuer Nebengattungen der Malerei: die 'Stillleben-, 

BI umen- und Architekturmalerei. In der kirchlichen Historienmalerei stellt 

sich der Franzose Le Sueur an die Seite der grossten italienischen Seelen

maIer und Ubertrifft dieselben wohl noch in der Schilderung der innig 
ruhigen Andacht, besonders in seinen Bildern aus dem Leben des heiligen 
Bruno. - Einzelne Maler, hauptsachlich Italiener, um die 'Mitte des 17. Jahr

hunderts, wissen dann dem schon sehr mannigfaltigen Bilde der modernen 

Malerei noch immer neue ZUge zu entlocken. Der Spangoletto treibt den 

Naturalismus auf die Spitze des Erreichbaren mit einem Anfluge wilder 

Rauberromantik in der geistigen Stimmung, und Salvator Rosa fUgt dem noch 

die Seite des Damonischen und Grausenhaften hinzu. Zugleich werden der Letztere 

und der italienisirte Niederlander Cerquozzi die HauptbegrUnder der Schlachten

malerei, allerdings noch im entschiedenen Sinne der Stimmungsmalerei; denn 

bei ihnen handelt sich es nur urn das wilde Getummel, urn das Schreckhafte 

des Hinterhalts, urn die Todesdrohung in allen moglichen Gestalten. Die 

historische Schlachtenmalerei wird erst von dem Niederlander van der Meulen 

und dem Franzosen Martin des Batailles aufgenommen und durch den 

Deutschen Rugendas fortgesetzt. - Die grossen Spanier Zurbaran, Murillo 
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und Velasquez pragen das hohe Ideal in einer neuen nationalen Fassung 

aus, mit einer Einfachheit und Sachverstandlichkeit in der Wiedergabe 

des Vorganges, die man als den hochsten Triumph des Realismus auf

fassen kann. Murillo und Velasquez scheinen, in ihren Genrebildern und 

Portrats, nur von der Natur abzuschreiben und verbergen hinter diesel' 

Schlichtheit das hochste Konncn. Murillo's Madonnen und Assunten erreichen 

wieder, wenn auch auf einem ganz anderen Wege als Rafael selbst, die Hohe 

des rafaelischen Ideals. - Spater findet die Roccocomalerei noch einmal den 

Zugang zu einer neuen Welt der Gefuhle; das Genre Watteau's bringt die 

Gestalten der Zeit und ihr ganzes Wesen mit einer unnachahmlich leichten 

Grazie zur Anschauung. Die Zeit yom Wiederbeginn del' klassischen Studien 

bis zum Ende del' Renaissance versteht es nicht mehr, diesem reichen Kranze 

klinstlerischer Erfindungen ein neues Blatt hinzuzufUgen; es handelt sich 

nur noch urn die Fortsetzung del' zeitlich nachstliegenden Auffassungen, oder 

urn die archaistische Wiederaufnahme des Vergangenen. Allenfalls erfindet 

noch del' Englander Hogarth das geistreiche litterarische Genre, in seiner an 

Karrikatur streifenden Sittenschilderung; der Franzose Greuze giebt die 

Sentimentalitat des blirgerlichen Lebens in einer neuen Tonart wieder; und 

del' beide libertreffende Chodowiecki, mehr Radirer als Maler, schreibt eben

falls mit geistreichem Griffel die Sittengeschichte seiner Zeit. 

Die grosse That del' Spatrenaissance, auf dem Gebiete der Ornamentik, 

ist die Einschrankung des alles liberwuchernden plastischen Rankenwerks, 

dieser Reminiscenz aus der spatromischen Kunst, und das fast ganzlichc Auf
geben der gemalten Arabeske, die man aus den romischen Kaiserpalasten und 

Badern hervorgeholt und in del' Hochrenaissance neu belebt hatte, ohne die

selbe ganz dem modernen Geiste assimiliren zu konnen. Den Ersatz flir diese 

Dekorationsmittel bildete nun die neu erfundene und mit del' grossten kUnst

lerischen Kraft ausgebildete Cartousche, dieses proteusartigen Rahmens fUr 

selbststandige malcrische und plastische Darstellungcn mcist figUrlichen Inhalts. 

Die Cartousche, vielleicht nur malerischen Ursprungs und aus gerollten 

Bandern hervorgegangen, welche das Rahmprofil begleiten, wird bald zum 

bevorzugten plastischcn Dekorationselemente und erlangt die Fahigkeit, alle 

Stilveranderungen, selbst nationale Nliancen derselben, zu versinnlichen. Die 

Italiener Rosso und Primaticcio geben der Cartousche den Charakter einer 

reichen, phantasievollen Holzschnitzcrei und verbinden dieselbe mit figUr

lichen und Pflanzentheilen. Deutsche Kleinmeister, wie Virgil Solis und 

Theodor de Bry bemachtigen sich dieses Stils nach dem V organge del' 

italienischen Kunststecher, und die Niederlander Floris und de Vriese bilden 

dieselbe Ornamentform noch reicher und phantastischer aus durch die ver-
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mehrte Anwendung des Figurlichen und die Zuthaten von echt naturalistisch 

nachgeahmten Fruchtschnuren und Blumengehangen. In der Aussenarchitektur 

aussert sich diese Verzierungsart als sogenannter Beschlagestil. - Mit dem 

Beginn des Barockstils wechselt der Charakter der Cartousche in sehr be

zeichnender Weise; dieselbe erscheint nun aus einem weicheren Materiale 

gebildet, etwa wie aus gerolltem Leder. In dieser Ausbildung gehen die 

Niederlander in ihrem «Stil Rubens» VOf<m, zuerst in uberquellender Breite 

und Weichheit, dann allerdings bis zur Kraft- und F ormlosigkeit des Genres 

«Auriculaire» ausartend. Der letztere stilistische Auswuchs bezeichnet ein ge

wisses Ende in der Entwickelung der Cartousche und wird auch bald wieder 

verlassen. Der Florentiner Poccetti ist der geistreichste Vertreter der eigentlich 

barocken Ornamentik und noch nicht von den Niederhindern beeinHusst, 

wahrend Federigo Zuccaro, Tempesta und A. Caracci bereits in weich ere und 

verschwommene Bildungen verf~lllen, aber mit einer eigenen speciell italie

nischen Leidenschaftlichkeit der Bewegung. Die Deutschen Dietterlin und 

Kilian folgen den Anregungen der Niederhinder und des Zuccaro; endlich 

fuhrt Unteutsch auch das Hamandische Auriculaire auf kurze Zeit in Deutsch

land ein. - Nach del' Mitte des 17. lahrhunderts bewirken die Franzosen cine 

ganzliche Umwalzung der Ornamentkunst, durch die bewusste Wiederauf

nahme des Stils del' romischen Antike; dem entsprechend kommt das Ranken

werk, die Akanthusarabeske, wieder zur Anwendung und das liberquellende 

Cartouschenwesen wird zurlickgedrtingt. Indess ist die Barocktradition doch 

zu machtig um ganz zu verschwinden und die grossen Ornamentiker Lepautre, 

Berain und Marot geben demselben nur cine neue Wendung. Das Rahmen

werk der Cartousche, verbunden mit seinen eigenthUmlichen, figUrlichen und 

pHanzlichen Zuthaten, lOst sich nun gewissermassen auf und vertheilt sich 
libel' die Fl1ichen. Diese prunkvolle Art zu ornamentiren verbreitet sich Uber 

ganz Europa, einschliesslich Italiens, und wird auch in Deutschland von 

SchlUter und Poppelmann, in Spanien durch das churriguereske Genre mit 

klinstlerischer Eigcnart weiter gebildet. - Das hierauf folgende Roccoco lasst 

die aus einer Mitte entwickelte Flachenornamentik fallen und legt das Haupt

gewicht auf die Ausbildung des aus der Cartousche entwickelten Rahmens, 

del' nun ganz selbststandig behandelt wird, n'1cht mehr als Einfassendes, und 

welcher deshalb nach Innen und Aussen seinen eigenen durch nichts beschrankten 

Kontur erhalt. Mit diesel' fessellosen Freiheit des Rahmenwerks hangt auch 

die jetzt erfolgende Aufhebung der Symmetrie zusammen, welche nicht mehr 

nothwendig ist, sobald der Bezug auf eine Mitte des eingeschlossenen Feldes 

fortfallt. Die Bestandtheile des Roccocorahmens, die Muscheln, die Tropf

steinfranzen, die langgezogen palmenblatterartigen Akanthusstengel, die natUr-
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lichen Blumen, sowie endlich das der einheimischen Flora entnommene Blatt

werk, gewinnen unter dem Gesammtbegrifl der Rocaille einen neuen Charakter 

und zu diesem stimmen die, mit dem Rahmenwerk verknUpften, an diesem auf

gehangten Gruppen von Gcrathen des Ackerbaues, der Gartnerei, der Jagd, 

des Fischfangs, abwechselnd mit anderen aus BUchern, Musikinstrumenten 

und wissenschaftlichen Apparaten zusammen komponirten Trophaen. Spater 

wird ein noch leichteres und naturalistischeres Dekorationsgenre durch die 

Nachbildung chinesischer Motive hervorgerufen und vermischt sich mit der 

Rocaille. Und wenn die letzte Phase der Spatrenaissance, der griechisirende 
Zopfstil, noch etwas eigenes an Leistungen aufzuweisen hat, so ist dies wieder 

zumeist auf dem Felde der Ornamentik der Fall. Die Verbindung der, 

antiken Vorbildern, den griechischen Vasen und etruskischen Grabern, selbst 

den agyptischen Tempeln entlehnten Motive, mit der beibehaltenen realen 

Nachbildung der Blumen des Roccoco's erscheint wenigstens als eine an

muthige Spielerei. 

Ebenso ergeben sich auf dem weiten Gebiete des Kunstgewerbes eine 

Reihe neuer, hachst beachtenswerther Erscheinungen von einer langen noch bis 

heute dauernden Folgewirkung. Eine ganze Anzahl der dem feineren Lebens

bedlirfniss dienenden W ohnungseinrichtungen und Gerathe werden erst in 

du Zeit der Spatrenaissance geschaffen und erhalten durch diese ihre bleibende 

typische Form. Voran geht Cellini mit seinem fUr Prunkgerathe, welche aus 
der Verbindung von Gold, Emaille und edlen Steinen hervorgehen, mass

gebenden J uwelierstil. .Das Zusammenarbeiten dieser heterogenen Bestand
theile zu einem in Form und Farbe harmonischem Ganzen ist niemals Uber

troffen worden. In Frankreich, speciell in Limoges, bildet sich eine neue 
Art der Emailletechnik, welche das Ausgraben der Felder, oder das Auflathen 

von Goldfaden zur Feldertheilung aufgiebt und dafUr die ganze Kupferplatte 
mit einer schwarzen Schmelzschicht Uberzieht, die Lichter mit opakem Weiss 
angiebt, farbige Partien durch leichte Glasuren abhebt und die Zeichnung 
wesentlich durch Goldstriche herstellt. In dieser Art kannen dann viel grassere 

StUcke als frUher ausgefUhrt werden und werden auch wohl zur Dekoration 
der Bautheile verwendet. In Deutschland erwirbt sich die Steingutfabrikation 
seit der Mitte des 16. Jahrhunderts einen Weltruf, und im Anschluss an die

selbe entwickelt sich die Ofentapferei zu einerbedeutenden Hohe kUnst

lerischer Leistung. In der letzteren Art hat besonders die Schweiz Muster

gultiges aufzuweisen. In den Niederlanden bildet sich eine neue Form des 

Messingkronleuchters heraus, in dessen Mittelpunkt eine grosse das Licht 

reHektirende Kugel angebracht ist, und findet eine bedeutende Verbreitung. 

Die Mosaiktechnik, zur Herstellung grosserer Monumentalbilder, nimmt 
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zu Rom am Anfange des 17. lahrhunderts einen neuen Aufschwung und 

bequemt sich die koloristischen Effekte der modernen Malerei wiederzu

geben. In Florenz kommt eine neue Art Mosaik, «Pietre dure)} wegen der 

Verwendung harter Steine genannt, in Uebung, aber der Kunstwerth dieser 

Gattung ist gering, im Verhaltniss zur Kostspieligkeit der Herstellung. Die 

Stahl- und Eisenschneiderei erhebt sich durch den Deutschen Leygebe 

wieder zu ktinstlerischen Leistungen. Damit parallel gehen die Kuriosi

tatcnschnitzereien in Holz und Elfenbein, wie sie das grUne Gewolbe in 

Dresden und andere fUrstliche Kunstkammern FUllen. Gegcn das Ende 

des 17. lahrhunderts beginnen in Italien die Inkrustationen der Kirchen 

mit Bronzen, farbigen kostban!n Marmorarten und Halbedelsteinen als 

specieIler Ausdruck des lesuitenstils eines Pozzo. Man ging endlich hierin so 

weit, durch Wahl und Zusammenstellung der Farbcn cinen Stimmungsaffekt 

des Raumes hervorbringen zu wollen; so wurden Grabkapellen mit schwarzem 

Gestein bekleidet, mit schwarzem Marmor und sogar mit Probirstein. Unter 

den Kardinalen Richelieu und Mazarin fand diese Prachtausstattung auch in 

dem franzosischen Palastbau Eingang. In der Regierungszeit Ludwig's XIV. 

nahmen dann aIle Zweige des Kunstgewerbes neue Anlaufe; Keller erfand 

die Legirung fUr die moderne Bronze; die Emaillemalerei erhob sich bis 

zum historischen POW'at und die Gobelinmalerei bis zur Wiedergabe des 

grossen Historienbildes. Ein ganz neuer Zweig des Kunstgewerbes wird durch 

die Porzellanfabrikation ins Leben gerufen. Zuerst wird die Pate tendre in 

Frankreich hervorgebracht und ausser zu Gerathen auch in der baulichen 

Dekoration verwendet. Auch die Mobelfabrikation cines Boulle, mit ihren 

Inkrustationen in verschiedenen Stofl'en und der reichen Bronzemontirung, 

erreicht einen hohen kUnstlerischen Werth. In Deutschland setzt im 18. lahr
hundert Dinglinger in Dresden den Kuriositatenstil mit Verwendung kost

baren Materials und unendlichem Arbeitsaufwand fort. - Die ausserordent

lichen Leistungen der Stuckatoren hatten schon· seit dem Beginn des Barock

stils Anspruch auf besondere Etwahnung gehabt, denn die EinfUhrung des 

Barocks bedeutet die Herrschaft des Stucks in der Innendekoration. Die Ur

heber dieser musterhaften Stuckwerke arbeiten oft ganz selbststandig, als er

findende Ktinstler, und werden danach geschatzt. Das Roccoco, bei welch em 

der «echte» Stuck, das heisst der frei an der Stelle erfundene, ohne BeihUlfe 

von Formen modellirte, einen grossen Raum einnimmt, rUckt die Wichtigkeit 

der Stuckatoren noch mehr in den Vordergrund und lasstsogar den Archi

tekten des Werks zurUcktreten. Die Stuckatoren wissen ihre Bedeutung 

wahrend der Zopfperiode, bis in die Neuklassik hinein, zu bewahren, wie 

Albertolli und andere zur GenUge beweisen. Einen ebenso reichen Ausdruck 
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findet der Kunstgeist der Spat renaissance in den Schmiedearbeiten. Dieselben 

folgen den Stilveranderungen zwar durch weg mit einer gewissen Verspatung, 

aber deshalb findet der feierliche Prunk des Barocks sowohl, wie die blumen

geschmUckte naturalistische Zierlichkeit des Roccoco, besonders in den zahl

reichen geschmiedeten Gitterwerken einen Uberaus gltinzenden Ausdruck. 

Auch auf Ledertapeten, BUchereinbunde und Glaser erstreckt sich der all

gemeine Prunkstil der Zeit. In dem durch den Deutschen Bottger, im ersten 

lahrzehnt des 18. lahrhunderts, erfundenen echten Porzellan beweist das 

Roccoco vor allem seine stilbestimmende Kraft. Allerdings hat dann die 

klassizirende Periode diesen zahlreichen Errungenschaften auf kunstgewerb

lichem Gebiete nichts Neues mehr hinzuzufUgen. 

Der Abglanz des Kunstschaffens, die Kunstlitteratur, mag wenigstens er

wahnt werden. Aucb diese gewinnt durch die Arbeitel1 der Ornamentstecher 

und die Wiedergabe der Meisterwerke der Malerei, Skulptur und Architektur 

eine bisher unbekannte Ausdehnung und Bedeutung. Wichtiger 110ch in der 

Folgewirkung sind die jetzt zahlreich vorkommenden Aufnahmcn und Ver

offentlichungen der alteren Kunstwerke aller Lander in ihrem Zusammen

hange und die hiermit Hand in Hand gehenden kunstphilosophischen Be

trachtungen. Durch diese Arbeiten geht die Initiative fUr die Erzeugung 

neuer Stilrichtungen zum guten Theil auf die Kunstlitteratur Uber. 

Die machtige und vielseitige Spatrenaissancebewegung endet an der 

Schwelle des Ig. lahrhunderts; ihr Untergang trifft mit dem der alten Ge

sellschaft zusammen. Neue Meinungen, mit dem Anschein der lugendfrische 
und Wahrheit auftretend, schicken sich an die Wcltherrschaft zu erobern und 

schaffen ein neues KunstgefUhl. Aber die fruhcr beliebte Ansicht, als ob 

nun sofort ein Hoheres an die Stelle der altgewordenen Renaissance trate, ist 

doch bcdenklich erschUttert, seit man angefangen hat sich eingehend mit der 

Kunstgeschichte des 17. und 18. lahrhunderts zu beschaftigen und aufgehort 

hat in dieser Periode nichts als eine grosse LUcke sehen zu wollen, in der 

allen falls noch die Malerei beachtenswerthes geschaffen. Man hat auch seitdem 

erkannt, dass es mit der angeblichen « Wahrheit» der neuklassischen Kunst nicht 

so ganz in Ordnung ist. In der Architektur kommt der Surrogatbau erst 

recht in BlUthe, durch das ZurUckgehen auf den Architrav-Stil wird die 

konstruktive Heuchelei zur Nothwendigkeit, und die EinfUhrung des Eisens in 

den Innenbau, zwar ein tiichtiger technischer F ortschritt, kommt keineswegs 

der Ausnutzung im neuklassischen Sinne entgegen, wenn man den Vorschub 

abrechnet, welchen eine innerlich unwahre Formenbildung hieraus zieht. Die 

Unzulanglichkeit des hellenistischen Architekturschemas macht sich sofort be

merkbar, sobald das moderne Bediirfniss des mehrstockigen Balles nicht zu 
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umgchen ist; muss doch sogar ein Schinkel an der Rlkkseite semes Schau

spielhauses zwci Gicbel Uberein:mderstellen. Das hellenistische \Vohnhaus 

wird ganz charakterlos, cntweder wird dasselbe in cine Anzahl glcichwerthiger 

Axen aufgeli:ist, von denen man belie big abnehmen oder zusetzen kann, oder 

dasselbe wird durch einen grossen fiachen Giebel in eine Tcmpelfa<;ade ver

wandelt, hinter der sich unentwickelt das Dach mit seinen hier unpassenden 

aber leider unentbehrlichcn Schornsteinen erhebt. FUr dic Malerci und 

Skulptur gehcn cine Anzahl werthvollcr technischer Prozeduren ganz ver

loren und mUssen erst spater wieder neu entdeckt werden. Das Schlimmste 

abel' ist der Vcrlust des Zusammenhangs unter den Kunstzweigen und die 

aus dieser Ursache hervorgehende Verfiachung der Monumentalkunst. Der 

Architekt beschrankt sich auf die Arbeit am Reissbrett und verliert die Fahig

keit Skulptur und Malerei zur Vollendung seines Werkes heranzuziehen. Der 

Bildhauer versteht nicht mehr die perspektivischen Gesetze, deren Anwendung 

die als Theil eines Architekturwerkes auftretende Figur von der Kabinetsfigur 

unterscheidet. Der Maler will nichts von den Mitteln des Staffeleibildes auf

opfern und wenn er zum Schmucke eines Bamverks berufen wird, so ver

steht er es nicht mehr, sich in den Stil desselben zu finden. Die mit del' 

N euklassik fast gleichzeitig beginnende neuromantische Reaktion ist nicht 

besser als jene; dieselbe verfolgt anfangs mehr politisch-religiose Tendenzen 

als rein kunstlerische und gewinnt erst spater realen Boden, nachdem sie das 

Studium der Konstruktionen und die Erkenntniss des mittelalterlichen Kunst

Prinzips nachgeholt hat. Das Kunstgewerbe hat am meisten durch die 

Trennung der KUnste zu leiden, dasselbe geht faktisch ganz zu Grunde. Da 

sammtliche KUnste sich vornehm abschliessen uqd sich fUr «hohe» erkIaren, 

so wusste man eigentlich gar nicht mehr, wer berufen ware das KlInsthand

werk Zll f~rdern, wenn nicht wenigstens fUr die Innendckoration del' Tape

zierer die klaffende Lucke auf seine Weise ausgefUllt hatte. 

Nach alle diesem ist es erkIarlich, wenn man mit Bedaucrn von del' 

alten Renaissance scheidet und mit Freuden die seit einigen .Tahrzehnten er

folgte Wiederaufnahme derselben begrUsst. Mag nun jcde Nation versuchen 

auf ihre Weise die frUher gesUeten Keime nationaler Kunst zur schonen 

NachblUthe zu cntwickeln und darUber hinaus den Weg zu neuen Idealen 

linden. FUr lIns Deutsche mUsste jedenfalls die neu crrungene politische 

Machtstellung zur Grundlage einer in sicherer Folge vorschreitenden, natio

nalen Kunstentwickelung werden, denn naeh Ausweis der Gesehichte standen 

diese Vorgange stets in genauester Wechselwirkung . .Tedoeh, wenn man heme 

erst fragt, ob unsere Zeitverhaltnisse den frUhercn soweit gleichen, um eine 

ahnliche Folgewirkung in del' Kunst erwarten zu lassen, so ist das nieht ganz 
EB E II. 
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ohne Berechtigung. Ersichtlich arbeitet die europaische Staatsmaschinerie 

Uberall, also auch bei uns, unter einem gefahrlichen, durch mannigfache noth

wendige Belastungen des Sicherheitsventils erzeugtem Hochdrucke. VieUeicht 

ist es weniger die Moglichkeit neuer kriegerischer Verwickelungen, in Folge 

der durch die Nationalitatsidee verscharften Nebenbuhlerschaft der Volker, als 

die im reinen Gegensatze zur nationalen Richtung auftretende socialistische 

Unterstromung, welche drohend im Nebel der Zukunft aufdammert. Aller

dings wUrde die letztere Art von Kosmopolitismus wohl kaum eine ent

sprechende kosmopolitische Kunst schaffen, sondern einfach gar keine. SoU 

man indess an die sieghafte Fortdauer der nationalen Richtung glauben, so 

muss sie ihre Kraft erweisen; im Politischen, indem sie nach Aussen hin die 

Abbrockelungen deutschen Wesens verhUtet; und auf dem Gebiete der Kunst, 

indem sie die neu aufgenommenen nationalen Traditionen nicht zum leichten 

Spiel fUr eine Tagesmode herabwUrdigen lasst. 



ORTS- UND NAMENVERZEICHNISS 
ZU BEIDEN BANDEN. 

A. Ortsverzeichniss . 

Aachen. Inneres des Doms und des Eath-
hauses 784. - Kurhaus 875. 

Abbeville. Haus 373. 
Afflighem. Abtei 905. 
Alcala de Henares. Kapelle de Christo 

de San Gines. - Theil der Gallerie der 
Universitat 911. - Kirche des Klosters 
de Eecoletas Bernardas. - ErzbischOf
licher Palast 478. - Universitat 479. 

A Ii can teo Stiftskirche San-Nicolas 479. 
AIken. Epitaph 243. 
Alkmaar. Kasehalle 266. 
Alne. Abtei 712. 
Alt-Landsberg. Schloss 631. 
Amalfi. Hochaltar in der erzbischotiichen 

Kirche 316. 
Amiens. Inneres des Hotel Cosserat 855. 
Ampfurth. Offinger, Altarbild 247. 
Amresbury. Schloss 473. 
Amsterdam. Zwei Gefangniss - Portale 

269. - Stadthaus 429. - Theater 430. 
- Bild von van HeIst im Museum 447. 
- Hilder von Rembrandt im Museum 
44g. - Bild Flinck's im Museum 451. -
Bild Terburg's im Museum 453. 

An con a. Lazareth 824. 
An c y -I e F ran C. Schloss 200. - Malereien 

im Zimmer des Kardinals. - Malereien 
in der Chambre des Fleurs und im Ka
binet des Pastor Fido 218. 

Andenne. Kirche 90S. 
Andelfingen. SchlOsschen Wyden 424. 
Andley Inn. Schloss 281. 
Anet. Chateau d'Anet 204 u. f. - Kapelle 

im Schloss d'Anet 21I. 
Angerville-Bailleul. Chateau d'Anger

ville-Bailleul 2°7. 
Antwerpen. Stadthaus. - Portal des 

·Waisenhauses. _. Gildehaus der Arm
brustschiitzen. - Gildehaus der Botticher. 
- Haus der Schiffer. - Holzhauser. -
Haus des Buchdruckers Plantin 264. -
Kamin im Stadthause. - Frans Floris, 
Sturz der bosen Engel in der Akademie. 

..... 
- Pourbous der Aeltere, Predigt d. h. 
Aloysius in d.Akademie. - Basreliefiiber 
dem Portal des Waisenhauses. - Franck 
der Aeltere, Bilder in der Akademie und 
im Dom 270. - De Vos, Versuchung des 
heil. Antonius in der Akademie 271. -
Van Veen, Bilder in der Gallerie 271. -
Kirche St. Charles Boromee 426. -
Scheldethor 428. - Giebelhaus an der 
Grand Place, Haus de oude balans 431. 
- Portal, Eue du Tretie, Portal der 
St. Annen-Kapelle, Portal eines Giebel
hauses, Eue au Fromage 433. - Skulp
turen des Stadthauses 435. - Bilder von 
Eubens in der Akademie 437. - Bilder 
von demselben im Dome, in St. Jacob, 
in St. Augustin 438. - Bilder von van 
Dyck in der Akademie, in St. Anton 
443. - Originalzeichnung zu einem 
Triumphbogen von Eubens im Museum 
465. - Abtei St. Bernard bei Ant
werpen 7Il. - Konigliches Palais 803. 

Aranju ez. Palast. - Casa de Offizios 289. 
- Kirche San Antonio. - Konigliches 
Schloss 698. - Malereien des Schlosses 
707. - Kloster S. Pascal gog. 

Arenas. Kapelle von S. Pedro Alkantara 
im Franziskanerkloster 909. 

Are qui p a. Kathedrale 724. 
A rezzo. Abbadia de' Cassinensi 146. -

Vasari, Gastmahl des Ahasverus in der 
Akademie 18g. - Scheinkuppel der 
Badia 533. 

A ric ci a. Kuppelkirche 493. 
Arnay-Ie-Duc. Schloss d'Arnay-le-Duc 

373· 
Aschaffenburg. Haus in der Dalberg

strasse. - Eesidenzschloss 225. - Grab
maler in der Stiftskirche 242. - Epitaph 
250. - Stuckdecke im Eesidenzschlosse 
417. - Chorstiihle der Stiftskirche 421. 
- Bischofliches Schloss 875. 

Assisi. Kirche St. Orest. - Kirche unserer 
lieben Frau zu den Engeln 139. 

Atocha. Kapelle unserer lieben Frau und 
Kapitelsaal des Bartholomaus - Klosters 
29°· 
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A uch. Glasmalereien in der Kathedrale 
382. - Lettner der Kathedrale 608. -
Orgel in der Kathedrale. - Glasfenster 
daseJbst 610. - Portikus der Kathedrale 
839· 

Augsburg. Of en im Rathhause 255. -
Rathhaus 235. - Deckenbilder des 
goldenen Saals 248. - Gitter in der 
St. Ulrichskirche 253. - Thlir im Rath
hause. - Holzdecke im Flirstenzimmer 
des Rathhauses 257. - Augustusbrunnen, 
Herkulesbrunnen, Merkursbrunnen , 

NeIJtunsbrunnen. - Bronzezierathen am 
Rathhause und Statue des Erzengels 
Michael 408. - Bild Sandrarts in cder 
HarfLisserkirche 414. - Schmiedeeisernes 
Gitter 797. 

A u len d 0 r f. Schloss des Graten Konigsegg 
876. 

Averbode. Kirche der Abtei 710. 
Azpeitia. Facade der Kirche S. Sebastian 

90 9. - Grabmal des Bischofs von Tuy. 
- Statuen der Kirchenfront 913. 

B. 

Baden. Neues Schloss 225.-Altes Schloss 
653. - Stiftskirche 783. - Schloss Eber
stein bei Baden 875. 

Bam be r g. Residenzschloss. - Wallfahrts
kirche Vierzehnheiligen bei Bamberg 783. 

Barby. Schloss 625. 

Barcelona. Deputirtenhaus 289. - Zoll
gebaude. - Umbau der Borse 911. 

Basel. Fresken am Rathhause 248. -
Gelten-Zunfthaus. - Spiesshof. -- Portal 
des Hauses zum schwarz en Rad 260. 

Be r gam o. Pal. Contarini 322. 
Bauregard. Gallerie des Schlosses 369. 
Beaumesnil. Schloss 360 u. f. 
13 e a u v a i s. Mittelthurm del' Kathedrale 209. 
Benrath. Schloss 784. 
Be rl i n. Kurflirstliches Schloss. - Die 

Doppeltreppe am inneren Schlosshof. -
Das dritte Haus 232. - Portal del' Ma
rienkapelle in del' Nicolaikirche 233. -
Denkmal in del' Nicolaikirche 244. -
Bruyn, Portrat im Museum. - Malereien 
im kurfUrstlichen Schlosse. - Diestel-
mair'sches Familiengernalde in der 
Nicolaikirche. - Czwiezeck, Familien
bild im Charlottenburger Schlosse 247. -
H_ottenhammer, Amazonenschlacht im 
Museum 248. - Gitter in der Marien
kirche 253. - Pokal im Besitze des 
deutschen Kaisers. - LUneburger Raths
silberzeug im Museum 254. - Epitaphe 
in der Nlcolaikirche 255 u. f. - Schrank 
im koniglichen Schloss 257. - Frans 
Floris, Loth und seine Tochter im Mu
seum 270. - De Vos, Der Heiland auf 
dem See Tiberias erscheinend, und die 
ZUchtigung Amors im Museum. - Corn. 
Cornehssen. Bilder im Museum und im 
koniglichen Schlosse. - Bloemart, An
betung der Hirten, heilige Familie und 
Josephs Traum 1m Museum 271. -
Peter Brenghel, Sohn, Reigentanz del' 
Bauern und Bauernprligelei im Museum 
272. - Campana, Maaonna mit dem 
Kinde 29I. - Bild Vouet's im Museum 
376. - Ribbeck'sches Haus 402. -
Hrustbilder der romischen Kaiser im 
Charlottenburger Schlossgarten 4II. -
Kupido im Museum. - Das Sparre'sche 

Denkmal in der Marienkirche 412. -
Deckenstlicke von Hirte im koniglichen 
Schlosse 413. - Bild von Caufitz im 
Museum. - Bild Sandrart's im Museum 
414. - Llineburger Rathssilber im Mu
seum 418. - Statuette des gross en Kur
fursten im Museum 419. - Statue des 
gross en KurfLirsten im Charlottenburger 
Lustgarten 435. - Bild van Dyck's im 
Museum 444. - Bilder von Saverv im 
Museum 445. - Bilder von Vincke
boom's im Museum 445. - Bilder von 
P. Breughel d. JUng. im Museum.
Bild vonVinckeboom's ebenda. - Bilder 
von Suyders im Museum. - Bild von 
de Keyser im Museum 446. - Hilder 
von Rembrandt im Museum 449. - Bild 
Eckhout's im. Museum 450. - Bild 
Honthorst's im Museum. - Bilder Suster
mann's im Museum 451. - Bild von 
Steffens im Museum. - Bild Terburg's 
im Museum 453. - Bild Schalken's 1m 
Museum 455. - Bild von D. Teniers d. 
Jlingeren im Museum 457. - Bild 
Swanevelt's im Museum.-Bilder Grittier's 
im Museum. - Bild Johann Hackert's 
im Museum. - Bild von Weenix im 
Museum. - Bilder von Berghem im 
Museum 459. - Bilder Jacob Ruysdael's 
im Museum 461. - Bilder Backli.uisen's 
im Museum. - Bild Segher's im Museum. 
- Bild Fp's im Museum 463. - Bild 
de Heem s im Museum. - Bild van 
Schriek's im Museum 464. - Bliste von 
Montanez im Museum 481. - Zeughaus 
563. - Bild Mignard's im Museum 587. 
Bild Lebrun's im Museum 591. - Lust
haus irn alten Lustgarten. - Verande
rungen am kurfLirstlichen Schlosse 622. 
Thurm der Marienkircke. - Marstall in 
der Breitenstrasse. - Dorotheenstadtische 
Kirche. - Zeughaus 613 u.' f. - Kauf
laden an der Stechbahn. - Schlossbau 
an der Spreeseite. - Anlage der Frie
drichsstadt. - Palast Scnomberg. -
Flirstenhaus auf dem Werder. - Haus 
des Feldmarschalls Derffiinger. - Die 
lange BrUcke. - Die Parochialkirche 
624. - Franzosische Kirche auf dem 
Gensdarmenmarkt.-N eue Kirche,ebenda. 
- Werdersche Kirche. - Garnisonkirche. 
- Sternwarte - Friedrichshospital. -
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Erweiterung der .Terusalemerkirehe 625. 
- Weiterbau des Zeughauses. - Konig
lieher Schlossbau in Berlin 627. - DIe 
Erhohung des MUnzthurms. Von 
Kameke'sehes Gartenhaus. - Giesshaus. 
- Wohnhaus fUr den Grafen Warten
berg 629. - Krosigk'sehes Haus 630. -

'Einsturt des MUnzthurms 630. - Der 
Weiterbau des koniglichen Schlosses 
durch von Goethe. - Schloss Monbijou 
63I. - Creutz'sches Haus in der Kloster
strasse 632. - \il/eiterbau des Zeughauses. 
- Hauptfront der Stechbahn. - Pode
will'sches Haus 636. - Alte Synagoge 
637. - Helme, Masken, Skulpturen des 
Giebelfelds und Figuren zu belden Seiten 
am Zeughause. - Trophaenpruppen der 
Balustrade 655. Reiterstatue des 
gros~en Kurflirsten. - Skulpturen im 
Berlmer Schlosse. - Denkmal fUr 
Daniel Mannlich in der Nicolaikirche. -
Kanzel fUr die Marienkirche. - Sarko
phag fUr Prinz Friedrich Ludwig im 
Dom. - Skulpturen im von Kameke'
schen Gartenliause 656 u. f. - Sarko
p.l hage fUr Konig Friedrich I. und die 
Konigin Charlotte im Dom 658. - Re
liefs am Marstallgebaude. - Decken im 
Schlosse an der Spreeseite. - Marmor
statuen im weissen Saale des Schlosses. 
- Figuren an den Bogen der langen 
BrUcke. - Bronzebrustbild Friedrich's I. 
und allegorische Figuren am Hauptportal 
des Zeughauses 658. - Figuren im 
grossen Treppenhause des koniglichen 
Schlosses. - Kanzel in der Parochial
kirche. - Altar daselbst. - Sklaven
figuren zum Standbild Friedrich's I. -
Kanzel in der Petrikirche. - Lowen am 
Portal des Sacken'schen Palais und die 
Vasen daselbst. - Engel an dcr Apo
theke neb en der Dreifaltigkeitskirche 659. 
Pfcilscharfender Cupido, jugcndlicher 
Herkulcs und Gruppe Adam unci Eva 
von Permoser 660. - Plafondbild del' 
Bildergallerie im kt)niglichen Schlosse. 
- Plafo11l1 im Zimmer No. 12 daselbst. 
- Altarbild der Nicolaikirche 662 u. f. 
- Plafond im \Vohnzimmer der Konigin 
und im Rittersaale des ki5niglidicn 
Schlosses 663. - Bild von Kupetzky im 
Museum 663. - Wandlcuchter in den 
Paradckammern des konigl. Schlosses 
670. - Stuckdecke im Portal ~o. 5 des 
koniglichen Schlosses 665. - Sopra
porten im Rittersaale daselbst. - Decken 
Gcr Paradekammern daselbst 666. -
Bilder Watteau's, Paterre's und Lancret's 
in den SchlOsscrn und im Museum 748. 
- Hautelisse-Tapcten im kiiniglichen 
Schlosse 674 u. f. - Bild Miranda's im 
Museum 703. - Eild Murillo's ebenda 
704. - Thurmbau der Parochialkirche 
fLir die Reformirten. - Fortbau des 
Friedrichshospitals mit Thurm. - Jeru
salemerkirche. - Kammergerichts
gebaude. - Hauptwache am neuen 

Markt. -- Palast von Zedlitz. - Pabst 
von Finkenstein. - Pabst von Gornc 
- Dreifaltigkeitskirche. - Thurmbau 
der Petrikirche 761. - Kameke'scher 
und Reichenbach'scher Palast. - Thurm 
der Sophienkirche. - Der \V cisse Saal 
im koniglichen Schlosse. - Silbernes 
Chor im Rittersaale ebenda. - Bohmische 
Kirche. - Behrend'sches Haus. - Reuss'
scher Palast. - Isaak'sches Haus. -
Itzig'sches Haus. - Bessi'scher Palast 
762. - l\ochow'sches Haus. - Palais 
Vernezobre. - Schulenburg'scher Pabst. 
- Palast des J ohanniterordens. -Sacken'
scher Palast. - Gebaude der Seehand
lung 763. - Opernhaus 765 u. f. -
Theater im Alabastersaale des koniglichen 
Schlosses 766. - I\occocozimmer im 
koniglichen Schloss 766. - Neuer FlLigel 
an Schloss Monbijou. - Forum Friderici. 
Umgestaltung des Thiergartens 767. -
\Vohnhaus Knobbelsdorff's. - Das 
Ingersleben'sche Haus 771. - Schulze'
scnes und Hessi'sches Haus, Unter den 
Linden 771. - Audibert'sches Haus.
Altar der Marienkirche. - Invalidenhaus. 
- Dom. - Palast des Prinzen Heinrich. 
- Donner'sches Haus. - Ritterakadcmie 
772. - Arbeitshaus. - MUhlendamm 773. 
- Figuren am Opernhause. - Deko
ration der Zimmer im koniglichcn 
Schlosse. - Apostelfiguren in der St. 
Hedwigskirche 789. - Bilder Vanloo's 
im Palais des Prinzen Heinrich 79I. -
Hebe Canova's im Museum 830. - St. 
Hedwigskirchc 866. - Die neuenThLirme 
auf dem Gcnsdarmenmarkt 870. - Kolon
naden der KonigsbrUcke. - Kolonnaden 
der SpittelbrLicke. - Konigskammern 
im koniglichen Schlosse. - Kadetten
haus. - General-Lotteriedirektion. -
Gebaude des Hauptsteueramts. - Schloss 
Bellevue. - Spandauer BrLicke. - Kolon
naden der J~iger- und Spandauerbrucke 
871. - Gruppc auf dem Hauptaltar der St. 
Hedwigskirche. - Figurengruppen aut 
dem Gelander derKo nigsbrUcke.-Kinder
gruppen auf den Konigskolonnaden. -
Statue Schwerin's auf dem Wilhclms
platze. - BUste Cocceji's im Kollegien
gebliudc 877. - Bibliothekgebaude.
Ritterakademie. - Zuschauerraum des 
Opernhauses. HerkulesbrLicke. -
Brandenburgerthor 872. - Westthurm 
der Marienkirche. Anatomisches 
Theater der Thierarzneischule 873. -
Statue Winterfeld's auf dem \il/ilhelms
platze. - Ebenda die Statuen von Scyd
ritz und Keith. - Ebenda die Statuen 
von Ziethen und Leopold von Dcssau. 
Denkmal des Grafen von der Mark in 
der Dorotheenkirche. ~ Fries der altcn 
~Hinze. - Quad riga des Brandenburger 
Thors 878. - Bilder T~ode's im nieder
landischen Palais. - Altarblatter in der 
Maricnkirchc und Petrikirche, Bilder 
l~ode's in dcr Garnisonkirche. - Dccken 
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bilder Guglielmi's im Palast des Prin
zen Heinrich 881. - Sopraporten im 
niederlandischen Palais 883. - Altar
blatt in der St. Hedwigskirche 885.
In Kupfer getriebene Quadriga des 
Brandenburgerthors 888. 

Bertrich. Badehaus 875. 
Bet an z 0 s. Konsistorialhaus 909. 
Bevern. Schloss 230. 
Beyreuth. Opemhaus. - Neues Schloss. 

- Phantasie. - Schloss Schwetzing 783. 
Bilboa. Thurm der Kirche San An

tonio A bad 908. 
Blenheim. Bilder von Rubens im Schlosse 

440. - Schloss 683 u. f. 
Blois. Schloss 551. - Figuren fUr das 

Schloss von Sarrazin 574. 
Bologna. Portico de' Banchi. - Casa 

Bocchi 139. - Portal des Regierungs
palastes. - Kapelle des Regierungs
palastes. - Chor von S. Pietro. - Uni
versitat 162 - Hof des erzbischoflichen 
Palastes 162. 163. - Pal. Maghani 162. 
- Rundkirche S. Sebastiano 163. -
Die knieenden En$el an der Arca di 
S. Domenico. - Statuette des h. Pe
tronius ebenda 166. - Skulpturen des 
Hauptaltars in den Servi 171. - Statue 
des h. Proculus in S. Domenico 176. 
- Tibaldi's Fresken in der Universitat. 
- Ders., Fresken in S. Giacomo maggiore 
190. - Grabmal des Lodov. Gozzadini 
in den Servi. - Grabmal des Giac. 
Birro im Klosterhof von S. Domenico 
192. - Jesuitenkollegium von S. Lucia 
318. - Das Innere von S. Pietro. -
S. Salvatore 321. - Brunnen auf der 
Piazza grande 328. - Fries im gross en 
Saal des Pal. Magnani. - FresKen der 
achtseitigen Halle am Kloster bei S. 
Michele in Bosco. - Lodov. Caracci, 
Bilder in der Pinak. 322. - Ders., Hoch
altarbild in S. Christina. - Ders., Decken
bild der Sakristei von S. Pietro. -
Ders., Glorienbild in S.Paola.-Malereien 
im Pal. Fava 333. - Annib. Caracci, 
Madonna in einer Nische. - Lodovico 
Agost. Caracci, Bilder in S. Bartolemeo 
di Reno 332. - Altarbild in S. Barto
lemeo a Porta. - Bild der Madonna 
di Galliera 335. - Bild Albani's in der 
Pinak. - Bild Reni's in der Pinak. 336. 
- Bild in der KapeJle in S. Domenico 
Bilder Guido Reni's in der Pinak. 338• 
- Bild von Guercino in der Pinak. 342. 
Bilder von Tiarini in S. Salvatore, in 
S. Domenico 343. - Bild Spada's in 
S. Domenico 344. - Bilder von Cave
done in S. Paolo und in der Pinak. 343. 
- Pal.. Malvezzi 504. - Enthauptung 
Johanms In S. Paolo 520. - SaalCiecke 
in der Pinakothek 533. - Medaillon
bilder von Cignani in S. Michele in 
Bosco und Altarbild in S. Lucia 537. 
- Pal. Ercolani 826. 

Bolsover. Schloss 281. 

Bolsward. Rathhaus 269. Kanzel in der 
St. Martinikirche 468. 

Bon n. Residenzschloss 784. 
Bonne-Esperance, Abteikirche 905. 
Boppard. Schloss Marienberg 784. 
Boreham. Monument in der Kirche 282. 
Bord eaux. Theater 847. 
Bourges. Marmorstatue Michel de Mon

tigni's und seiner Gemahlin in der 
Krypta der Kathedrale 374. 

Bow 0 0 d. Bilder J. Ruysdael's im Schlosse 
461 . 

Brauweiler. Gitterkronung In der 
Abteikirche 422. 

Brau~schweig •. Gewandhaus. - Gym
nasIUm (ehemahges). - Haus Gord
lingerstrasse. - Thor in der Wenden
strasse. - Thor und Fenster am SUd-
klint. Haus Poststrasse 5. 
BUrgerschule 230. - Portal des Zeug
hauses. - Haus in der Wendenstrasse 
400. - Epitaphien im Dom und den 
Ubrig-en Kirchen 41I. - Aufsatz des 
Taufbeckens in der Martinikirche 421. 

Breda. Gedenktafeln inder grossen Kirche 
276. - Grabmal Engelbrecht's von 
Nassau 435. 

Bremen. Epitaphe im Dom 244. - Rath
haus 393 u. f. - Krameramthaus 397. -
Epitaphien in der St. Ansgarikirche und 
im Dom 410. - ThUr bei Herm 
Carstens. - Schrank bei Herm MUller. 
Kanzel in der Martinikirche 421. -
Roccocokanzel im Dom 787. 

Br e s I a u. Pfeiler - Epitaph in der Eli
sabethkirche 245. - Stuckdekoration 
der Hausflurhallen am H.ing 19. 251. -
Krug in Kupfer im Museum 253. -
Gitter in der Maria-Magdalenenkirche 
254. - Siegburger Krug bei Herm 
Grempler 255. - Stuckdekoration der 
Schwedenhalle 417. - Bischofsgrabmal 
im Dom 659. - Gitter in der Vincenz
kirche 672. - lesuitenkollegium 787. 

B rid g e nor t h. Kirche 898. 
B r i e g. Rathhaus. W ohnhaus am Ringe. 

Altes Oderthor 234. - Pokal def Backer
innung 419. - Weinkanne in der Ni
colailmche 419. 

B r i e t z. Malereien im von Hertzberg'schen 
Herrenhause 881. 

B r 0 u. Glasmalereien in der Kirche 382. 
B r u c h sal. Schloss 782 u. f. - Deko

rationen im Schlosse 795. 
B r u c k a. d. M u r. Brunnengitter 422. 
B rUg g-e. Madonna mit dem Kinde in 

der Kirche Unserer lieben Frauen 167. 
- Aula. - Haus "den Nood Gods" 
265. - Kirche der unbeschuhten Kar
meliter 71 I. - KircJ:e. der englischen 
BrUder 713. - AbtelkIrche des Dunes 
906. 

BrUhl. Schloss 784. 
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Brlissel. Van Veen, Bilder in der Gal
lerie 271. - Jesuitenkirche 426. 
Barockhauser an der Grand' Place 430 
u. f. - Haus an der Grand Place 433. 
- Manneken-Piss 435. - Konsolen in 
der Kirche de la Chapelle 436. - Bild 
von Rubens im Museum 437. - Brauer
Wahrzeichen bei Herrn Vermeersch und 
ein Thlirklopfer ebenda 468. - Kirche 
N otre-Dame de Bon - Secours 7 IO. -
Kirche Notre-Dame du Finisterre. -
Kirche der Minimen 712. - Schloss des 
Herzogs von Aremberg 803. - Hof
kapelle 90S. - Facade der Kirche der 
Pro rei von Coudenberg 906. - Schloss 
Laeken bei Brlissel 906. -

Cadiz. Kathedrale 909. 
Cae n. Hotel d'Ecoville 198. - Hotel des 

Etienne Duval 207. 
Calcutta. Gouvernementshaus 898. 
Cambridge. Cajus College 278. - Ka

pelle von St. Peters College 474. -
Clare College 475. - Bibliothek in 
Trinity College 683. - Gartenfront von 
St. Johns College 475. 

Cappeln. Altarblatt in del' Kirche 422. 
Caprarola. Schloss von Caprarola. -

Casino von Caprarola 139 u. f. - Zuc
caro's Malereien der Hauptslile des 
Schlosses 189. 

Cap u a. Christusleichnam in der Krypta des 
Doms 519. 

Cartagena. Halbkuppel von S. Antolin 
9°9· 

Caserta. Schloss und Wasserleitung 825. 
Castel Durante. Majoliken 194. 
Catarroja. Brlicke 908. 
C{lzores. JustizgebUude 912. 
Celie. Rathhaus 228. - Wandgrab in der 

Stadtkirche 244. - Renaissanceumbau 
der Schlosskapelle 250. - Altarbild von 
M. de Vos 250. - Schloss 398. - Chor
stlihle in der Stadtkirche 420. 

Certosa bei Pavia. Arbeiten in Pietre 
dure an den Altaren 350. 

Chari eva I. Schloss 201. 

Charlottenburg. Schloss 626. - Kur
fUrstenzimmer daselbst 627. - Ver
grosserung des Schlosses. - Schloss
kapelle daselbst 630. - Orangeriesaal 
631. - Skulpturen der KurfUrstenzimmer 
im Schloss 656. - Frucht- und Blumen
gehange in der getafelten Gallerie des 
alten Flligels im Schlosse 659. - Decken
bild del' Schlosskapelle 662. - Decken
bild in der blauen Kammer 663. - Fort
setzung des Schlossbaues 765 u. f. -
PlafonCl von Pesne im Speisesaale des 
Schlosses, im Treppenhause und in der 
Bibliothek 790. - Schlosstheater. -
Belvedere im Park 872. 

c. 

B u c h. Kirche 762. 

Buchau. Abteikirche 876. 

Buen Retiro. Dekorationen des Theaters 
691. - Konigliches Schloss 698. - De
korationen fUr das Schlosstheater 708. 

Bunzlau. Portale am Ring 234. 

Burgos. Hauptaltar der Pfarrkirche San 
Lesmes 696. - Konsistorialhaus 909. 

Burleigh House. Schloss 280. 

Burlington House 686. 

Burtscheid. Abteikirche 784. 

Bussy-Rabutin. Schloss 373. 

Charlton. Schloss 281. 
Chartres. Wohnhaus 209. - Hotel de 

Montescot (jetzt Stadthaus) 362. - H.e
liefs an den Chorschranken der Kathe
drale 374. 

Chelsea. Hospital 683. 
Chenonceaux. Umbau des alten Schlosses 

198• 
Cheverny. Schloss 369 u. f.- Malereien 

in Schloss de Cheverny 370 u. f. -
Malereien 376. 

C hia ia. Pal. Calabritto 825. 
Chiswi ck. Villa 473. 
Choisy. Schloss 573. 
Ciudad Rodrigo. PrUmonstratenser-

Kloster 289. - Thurm und Portal der 
Kathedrale. - Seminario conciliar. 
Pramonstratenserkloster in der Nahe qII. 

Co blenz. Portal des jetzigen Gymnasiums 
225. - Epitaph im Hofe des Jesuiten
kollegiums 243. - Kanzel der St. Castor
kirche 410. - Thlir in der Jesuitenkirche 
420. - Kurflirstliches Schloss 875. 

Colmar. Erker am Polizeigebaude. -
Portale am Fleischhauer'schen Hause.
Der Neubau. - Das Portal Backer
gasse 4 226. - Facadenmalerei am 
Pfister'schen Hause 250. - Portal des 
Zunfthauses der Arbeitsleute. - Portal 
am Hause Backergasse 4 393. - Brunnen 
im Hofe des Museums 4IO. - Theater 
und Bibliothek des College royal 876. 

Colmenar de Oreja. Kirche 289. 
Como. Gaud. Ferrari- Temperabilder im 

Dom 185. 
Comyiegne. Stuhlwerk del' Kapelle im 

Hotel Dieu 383. 
Constanz. Dekoration der Chorwand im 

Dom. - Belvedere fUr den Kardinal 
de Rodt 876. 

Cordova. Halbkuppel der Schwestern 
de Santa Victoria 909. 

Cordeau. Leuchtthurm 364. 
Cor u i'i a. Konsistorialhaus 909· 
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Coulommiers. Thiir im Schlosse 38l. 
Courtray. Bild von van Dyck in der 

Frauenkirche 443. 
Cuart. KapeUe N. S. del Popolo 9Il. 
Cue n ca. Kreuzgang der Abtei 289. 

Dampierre. Chateau de Dampierre 568. 
Danzig. Giebel zu St. Elisabeth. - Fa<;ade 

des Artushofs 222. - Haus, Langgasse 45 
224. - Epitaph in der Marienkirche 244. 
- Of en aus dem Artushof 255. - Zeug
haus, Altstadtisches Rathhaus, das Hone 
Thor, das rechtsstadtische Rathhaus, der 
goldene Saal, Haus in der Langgasse 
402. - Epitaphe in der Marienklrche 
412. - Konsolstiitze in Holz geschnitzt 
im Artushof. - Eine Bank, ebenda 420. 
- Gitter um den Neptunsbrunnen. -
Gitter in der Marienkirche 422. -
Kommandantur 787. - Portal des rechts
stUdtischen Rathhauses 876. 

Delft. Stadthaus 428. 
Dessau. Umbau des Schlosses 771. 
Dettelbach. Wallfahrtskirche 389. 
Deventer. Polizeigebaude 429. - Gilde-

haus 432. -
Dijon. Hotel Vogue 368. - Statuen der 

Ehegatten de la Berchere in der Kathe
drale 374. - Laterne aus dem Hotel 
Vogue 383. 

D onauri eden. Landschloss fUr den Baron 
von Ulm 876. 

Dordrecht. Stadtthor 267. - Wohn-
haus 267. 

Diinnwald. Kirche und Kloster 393. 
Diisseldorf. Jesuitenkirche 653. 
Dr e s den. KurfUrstliches Schloss. - Stall

hotsgebliude 233. - Bronzesaulen im 
Stallhof 253. - Schmuckkasten von 
Jamnitzer im griinen GewOlbe 254. -
Neefs, Kathedrale von Antwerpen, in 
der Gallerie 272. - Salzfass von Li
mousin im grUnen Gewolbe 381. - Haus 
Schlossstrasse 19 401. - Crucifix in 
Bronze von Cesare im griinen GewOlbe. 
- Taufbecken in Silber und die Taufe 
Christi von Kellerthaler im griinen 
GewOlbe 418. - Vier Figuren der 
Jahreszeiten, eine Kopie nach einer 
Antike der Villa Medicis, eine Kopie 
des Raubs der Sabinerin, Kopie einer 
Antike von Barthel im griinen GewOlbe. 
- Ein Gloria in excelsis und andere 
Reliefs von \V alther, ebenda. - Reliefs 

Miinze 69l. - Hauptaltar in S. Julian 909. 
Cullera. Briicke 908. 
C z area'] e - S e 10. Kirchdorf72I. - Schloss 

807. - Pabst des Grosstlirsten Alexander 
918. 

D. 

E. 

von Hermsdorf, ebenda. - Eine Tafel
uhr von Streller, ebenda. - Arbeiten 
Kellerthaler's, ebenda 420. - Bilder von 
Snyders in der Gallerie 446. - Bilder 
Sachtleben's in der Gallerie 459. -
Bilder Philipp Wouwermann's in der 
Gallerie 460. - Hilder J. Ruysdael's in 
der Gallerie 461. - Bilder de Heem's in 
der Gallerie 464. - Marqueterie von 
Riswyk und Bronzegruppe von Duques
noy im griinen Gewolbe 468. - Sta
tuetten von M. Augier im griinen Ge
wOlbe 574. - Reiterstatuette Louis' XIV. 
und Gruppe, Raub der Proserpina von 
Girardon im griinen GewOlbe 577. -
Gruppe nach Marsy im grUnen GewOlbe 
577. - Fama von Coysevox im grUn.en 
GewOlbe 578. - Gruppe von CornelIUs 
van Cleve im griinen GewOlbe 579. -
Reiterschlacht von Noel Laudin im 
griinen GewOlbe 609. - Gartenpalais. 
- Zwinger 647 u. f. - Saturn an der 
BrUcke. - Kanzel in der Hofkirche. -
Grabdenkmal Permoser's. Elfenbein
schnitzereien von demselben im griinen 
GewOlbe 660. - Plafondbild des mathe
matischen Saals im Zwinger. - Por
trats von Silvestre im grUnen GewOlbe. 
- Ebenda, Bilder von Pellegrini 661. 
- Werke Dinglinger's im grUnen Ge-
w(i]be 668. - Arbeiten Kohler's, ebenda 
669. - Arbeiten anderer Meister daselbst 
669 u. f. - Glliser im gri'men Gewolbe 
673. - Uhr von Sall1t- Martin im 
grlinen GewOlbe 755. -- Japanisches 
Palais. - Neustadter Hauptwache. -
Kurllindisches Pabis 773. - Frauen
kirche 774 u. f. - Hofkirche 777 u. /: 
- Dekoration des kurlandischen Palais. 
- Reiterstatue August's II. 787. - Por-
trlits von Dammann im grlinen Gewolbe. 
- Figuren im Markolmi'schen Garten. 
- Statuen der Hofkirche 788. - Male-
reien in der Hofkirche 789 u. f. - Bild 
Hotari's in der Gallerie. -=--- Bilder Syl
vestre's, Hutin's und Dietrich's, ebenda 
790. - Figlirliches von Trager und 
LUcke im griinen Gewolbe 799. - Das 
Landhaus 873. - Kamin von Neuber 
im grlinen Gewtilhe 888. 

Ecouen. Schloss 204 u. f. - Schlosser- \ Edinburgh. Heriots- Hospital 473. -
arbeiten. - Kamin. Thlirfiligel mit College 893. 
Damascirungen 218. Ehrenhausen. Mausoleum 405. 
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E i bar. Kloster der Trinitariarinnen 289. 
- Pfarrkirche 290. 

Eisenach. Schloss 786. 
Elgoibar. Thurm der Kirche 696. 

Engers. Schloss 78'1-. 
Enkhuizen. Armenhaus 269. 
Erfurt. Haus zum roth en Ochsen 222.

Haus zum breiten Heerd 233. - Haus 
zum Stockfisch, der Junkerhof 4°1. 

Erlangen. Universitat 783. 
E ttlingen. Brunnen im Schlosshof 410. 

F. 

Fe cam p. Chateau des Ifs bei Fecamp 369' 

F err ara. Bilder der Halbkuppel in S. 
Maria in Vado. - Altarbild in S. Bene
detto 333 - Bild im Ateneo von Bo
none 334. - Bilder vun Guercino im 
Dom 342. - lnneres des Doms 504. 

Ferrier es. Glasmalercicn in der Abtei
kirche 382. 

F lorenz. Modelle zur Facade yon S. Lo
renzo von Michelangelo' - Kapelle der 
Mediceer (Sagrestia nuova) von S. Lo
renzo 132. - Biblioteca Laurenziana 
, 33. - Pal Vecchio. Anlagen der 
Treppen lind des grossen Saals. - Uf
tizien 146. - Pal. l{amirez. - Pal. Vi
tali. - Hof des Pal. Pitti. - Klosterhof 
bei S. Spirito. - Der Pfeilerhof bei den 
Camaldulensern. - DreifaltigkeitsbrUcke 
148. - Kirche S. Giovanino (der Je
suiten). - Capella Gaddi in S. Maria 
novella 149. - Facadenhalle des Spi
tals S. Maria nuova. - Pal. Riccardi 
163. - Pal. Non tinito 165. - Relief 
"Herkules im Kampf mit den Cen:· 
tauren", im Pal. Buonarroti 165. 
Bacchusstatuen in den Uftizien 106. -
Kolossalfigur des David vor dem Pal. 
Vecchio 167. - Gruppe des Hercules 
und Cacus 168. - Figuren in einer 
Groue des Boboli-Gartens. - Gruppe 
des Siegs im grossen Saale des Pal. 
Vecchio. - U nvollendete Statue eines 
JLinglings in den Uffizlen. - Rundes 
Rehef, ebenda. Der todte Adonis 
ebemia 169. Grabdenkmaler der 
Mediceer in der mediceeischen Kapelle 
169. 171. - Madonnentigur ]69. -
Apostelstatue im Hofe der Akademie. 
- Kreuzabnahme in MarmOJ'. - BUste 
des Bmtus 170. - Reliettiguren von 
Aposteln, Propheten etc. an (len Chor
scbranken unter der Kuppel des Doms 
'70. 172. - Gruppe des Hercules und 
Cacus auf der Piazza del Granduca. 
Gruppe, Adam lIn~ Eva, im grossen 
Saale des Pal. vecchIO 170. - Portrat
tiguren, ebenda 171. - Statue des Giov. 
Medici auf dem Platze von S. Lorenzo. 
- Bacchusstatue im Pal. Pitti. - Gruppe 

Escorial. Plane zum Escorial 142. -
Kloster, Kirche, Palast und Konigsgruft 
285 u. f. - Amtshauser und Gesell
schaftshaus 290. - Grabmaler Karl's V. 
und Philipp's II. 291. - Bilder von 
Coello 292. - Begrabnisskapelie der 
Konige, Sakristei 480. - Kapelle und 
Altartabernakel von Santa Forma 693. 
- Malerei des Tonnengewolbes im Chor 
der Kirche 707. - Haus des franzosischen 
Konsuls. - Haus des Marquis von 
Campovillar. - Lusthauser fUr die In· 
fanten. - Amtshaus. - Treppe, Vor
halle und Thor am Kloster San Lorenzo 
912• 

des Leichnams Christi mit Johannes in 
S. Croce, Cap. Baroncelli. - Gruppe 
des Leichnams Christi mit Nicodemus in 
der Annunziata.-Figur eines Gottvater im 
ersten Klosterhof von S. Croce. - Figur 
des Petn:s im Dom. - Figur des h. 
Damian in der Kapelle der Depositi 171. 
- Grabstatue des Kardinals Rossi, 
in der Vorhalle von S. Felicita. - Ee
staurirter Ganymedes in den Uffizien. 
- Neptunsbrunnen auf der Piazza del 
Granduca. - Altarreliefs in der Capelle 
Gaddi in S. Maria novella. - Grabmal 
Michelangelo's in S. Croce. - Perseus 
unter der Loggia de' Lanzi 172. - Erz
bListe Cosimo's I. in den Uftizien. -
Bronzegruppe, "Enthauptung des Taufers 
im Baptistenu11!." - Allegone des Sieges 
der Redhchkelt Uber den Betrug 1m 
Boboligarten 173. - Madonnenbild von 
Michelangelo in den Uffizien In -
Rundbild einer heiligen. Familie von 
Michelangelo in den Uftizien 180. -
Zuccaro's Malereien der Domkuppel. -
Vasari, Abendmahl in der Capelle dell 
Sagramento in S. Croce 189. - Basis 
des Perseus 181. - Schale Von Cellini 
in den Uffizien J93. - Zwei Schalen, 
ebenda. - Saule, ebenda. - Flasche mit 
Bacchanal 19'1-. - Ateher des Zucchero. 
- Facade von Ognisanti. - Capella 
Medicea bei S. Lorenzo. - Domfacade 
321. - Pal. Roberto Strozzi 322: -
Brunnen der Isola bella im Boboli
garten. - Raub der Sabinerin in der 
Loggia de' Lanzi. - Hercules und 
Nessusgruppe, ebenda. - Gruppe Virtu 
e Vizio im Pal. vecchio. - Der Apenin 
im Pratolino. - Der Ueberfiuss im 
Boboligarten. - Statuen Giov. da Bo
logna's in den Uffizien. - Lucasfi~ur 
an Or. S. Michele. - Reiterstatue Co
simo's I. auf der Piazza del' Granduca. -
Reiterstatue Ferdinando's I. auf Piazza 
dell' Annunziata 328. - Reliefs an der 
Gruftcapelle Giov. da Bologna's in der 
Annunziata. - Landini, der Winter am 
Ponte della Trinita. - Balustrade und 
Tabernakel in S. Spirito. - StatuC11 der 
Engel und Heiligen, ebenda. - Figuren 
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von Caccini in der Annunziata. -
Christusbliste an der Ecke des Hotel 
York. - Relief am Altar von S. Stefano 
e Cecilia. - Relief am Altar in der Ma
donnenkapelle der Annunziata. - Nischen
reliefs im Qucrschiffe des Doms mit 
Frcigruppen darliber. - Herkuleskampfc 
im grossen Saale des Pal. vccchio. -
Gruppe, Paris und Helena, in eincr 
Grotte des Boboligartens 329. -- Alle
gorische Figuren in der Grotte am Hore 
des Pal. Pirti. - StatLlen der Cap. Ni
colini in S. Croce zu Florenz. - Sta
tuen in der Cap. S. Antonio zu S. Marco. 
- Apostelfigur des Mathaus im Dom 
330. - Bild von Agost. Caracci 1m 
Pal. Pitti 333. - BilCier von Allori in 
S. Spirito, im Chor der Annunziata, 
in S. Niccolo, in Agli angeli bei den 
Camaldulensern und in der Akademie 
334. - Fresken im Kloster S. Marco, 
bei den Camaldulensern Agli anseli, im 
ersten Hofe der Annunziata, im Chiostro 
grande und im Hofe der Confratertina 
di S. Pietro martire. - Hilder von 
Poccetti im Saal des Hotels des tIcs 
brittaniC!.ues und eine Assunta in 
S. Felictta. - Bilder yon Ligozzi im 
Chiostro ognisanti, in S. Croce Cap. 
Salviati, in S. M. Novella. - Malereien 
des Empoli im Pal. Buonarroti und in 
S. LUCIa de' Magnoli 334. - Guid. 
neni's reuiger Petrus, im Pal. Pitti 338. 
- Nymphe mit einem HeIden, von 
demselben in den Uftizien 339. - Bilder 
von Cigoli in S. Croce, in den U ffizien 
und im Pal. Pitti 335. - Bilder Dome
nichino's im Pal. Torigiani und in den 
Uffizien 341. - Bild yon Guercino im 
Pal. Pitti 342. - Bild von Lanfranco 
im Pal. Pitti 343. - Bild Caravaggio's 
in den Uffizien. - Bilder von Biliverti 
im Chor der Annunziata und in den 
Uffizien 345. - Hilder von Currado im 
Char von S. Frediano und in Giovanini. 
- Bilder Allori's im Pal. Pitti. - Bilder 
noselli's in der Annunziata und im Pal. 
Pitti. - Bilder Furini's im Pal. Pitti, in 
Capponi und im Pal. Corsini. - Bilder 
Manozzi's im Pal. Pitti, in der Hadia 
bei Fiesole, in S. Croce, in Ognisanti, 
in S. Maria la nuova 346. - Decken
arabesken im ersten Gang der Uffizien, 
die Perlmutter-Inkrustationen der Tri
buna, ebenda{ das mittlere Gewolbfeld 
in der V orhalle der Innocenti, Decken· 
fresken in den Kapellen von S. Marco, 
Halle des Seitenhofs, links im Pal. Pitti. 
- Fries im kleinen Hofe der Camaldu
leser 348. - Brunnenfiguren auf Piazza 
dell' Annunziata. - Harpyjen am Portal 
von Pal. Fenzi. - FontUne liber dem 
Hofe des Pal. Pitti. - Ungeheuer am 
Bassin der Insel des Boboligartens. -
Der Fackelhalter an einer Ecke zwischen 
Pal. Strozzi und dem Mercato vecchio 
349. - Apostelstatuetten und Exvoto
relief Cosimo's II. in den Uffizien.-

Arbeiten in Pietre dure in der Annunziata, 
im Kuppelanbau von S. Lorenzo 350. -
Stuhlwerk in der Hauptkirche der 
Certosa. - Beichtstiihle und ThUrm in 
S. Michele 351. - Bilder von Elzheimer 
in den Uffizien 413. - Bilder von Ru
bens im Pal. Pitti und in den Uffizien 
437. - Bilder von Rubens im Pal. Pitti, 
in den Uffizien 440. - Bilder von van 
Dyck im Pal. Pitti, in den Uffizien 443. 
- Bilder yon Paul Bril in den Uffizien 
und im Pal. Pitti 44S. - Bilder Rem
brandt's in den Uffizien und im Pal. 
Pitti 450. - Bilder Honthorst's in den 
lJffizien. - Bilder Sustermann's in den 
Uffizien und im Pal. Pitti 451. - Dom
facade. - Seminar bei S. Frediano. -
SUulenhof bei den Camaldulensern. -
Palast des Grafen von Alberto. - Die 
Villen Guadagni und Guicciardini. .
Palast yon Luca dev,li Albizzi. - Kirche 
der Theatiner. - Pal. Joh. Bapt. Strozzi. 
Pal. Capponi. - Pal. Marucelli. - Pal. 
Fenzi. - Pal. ninuccini. - Cap. Corsini 
im Carmine. - Inneres yon S. Felicitel 
504. - Statuen im Chor yon S. M. 
Maddalena de Pazzi. - Cap. Feroni 
in der Annunziata. - Altarreltefs in der 
Cap. Corsini im Carmine. - Altar
gruppe im Baptisterium 522. - Plafonds 
und Wandfresken im Pal. Pitti 525. -
Bild Spagnoletto's in den Uffizien. -
Bilder Dolci's im Pal. Pitti, Pal. Corsini 
und in den Uffizien 526. - Hilder Sal
vator Rosa's im Pal. Pitti, in den Uffizien, 
in den Pallisten Guadagni, Corsini und 
Capponi 528 u. f. - Bilder Bourguig
non's im Pal. Pitti, in den Uffizien, iill 
Pal. Capponi und Pal. Corsini 530. -
Bilder Castiglione'S in den Uffizien 53 I. 
- Decken von Giordano im Pal. l{ic
cardi 534. - Bilder in der Annunziata 
VOI1 Lotti 535. - Bilder Poussino's im 
Pal. Pitti und in den Uffizien 584. -
Bilder Tassi's in den Uftizien und im 
Pal. Pitti. - Ebenda, Bilder de Lor
rain's und Bourgnignon's. - Bilder des 
Letzteren im Pal. Capponi und Pal. 
Corsini 585. - Bilder von Velasquez in 
den Uffizien und im Pal. Pitti 701. -
Bilder Murillo's im Pal. Corsini lind im 
Pal. Pitti 704. - RoccocoschUssel 805. -
Das Innere von S. Felicitu 826. 

Florival. Abtei 905. 

F 0 n taine bl ea lI. Umbau des alten Schlosses 
T97. - GalJcrie Francois I. und GalJerie 
Henri II. 199 u. f. :...... Skulpturen der 
Grande Porte 214. - Bilder der GalJeric 
Francois 1. 215. - Bilder der GalJerie 
Henr'i II. - Bilder der Konigstreppe an 
der Cour ovale 216. - Holzarbeiten der 
Gallerie Francois I. 216. 220. - Baptistere 
de Louis XIIi. - InnendekoratlOn der 
KapelJe St. Trinite, Gallerie an der 
Nordseite der Cour de la Fontaine, 
Cour Henri IV., hufeisenfOrmige Treppe 
in der Cour du cheval blanc, Avant-
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Portail der Porte Dauphine 357 u. f. -
Malereien in der Kapelle St. Trinite. -
Altarbild, ebenda 376. - Stuckrahmen 
der Decke in der Kapelle St. Trinite 378. 
- ApRartements dL! Pape. - Salons 
Louis' XIII. 595. 

Fontana Medina. Pal. Genzano 825. 
Fonthill Abbey 896. 
Franecker. Stadthaus 266. 
Frankfurt a. M. Thurn- und Taxis'sches 

Palais 784. 
Frascati. VillaAldobrandini3II. Fresken 

der Villa Aldobrandini 341. - Pal. 
della Rufina 497. 

Frechen. Braunes Steinzeug 255. 

Gandersheim. Rathhaus. - Abtei 228. 

G. 

- Anbau der Abtei 654. 
Garmisch. HoIz-GiebelhUuser 407. 
Gebweiler. Kirche 783. 
Geisenheim. Portal des Ingelheimer 

l'Her Hofes" 393. - Truhe bei Frei
herrn von Zwierlein 42\. 

Gembloux. Abteikirche 905. 
G e n t. Hauser am Pont du laitage 432. -

Abteikirche St Pierre 7Il. _cHild von 
Lenz in St. Michael 907. 

G e n u a. Kirche S. Maria di Carignano 
156. - Restauration des Doms. - Pal. 
Cambiaso. - Pal. Caregn. - Pal. Lercari 
160. - Pnl. Giustiani. -- Sommerpnlast 
Sauli (in der Vorstadt). - Pal. Pnlavicini. 
- Pal. Saoli, Pal. Grimaldi (zu San Pier 
d'Arena). - Villa Giustiani (zu Albaro). 
- Thor am Molo vecchio. - Loggia 
de' Banchi 161. - Pal. Imperiali.c
Aeltere Theile des Pal. Ducale. - Pal. 
Tursi-Doria 162. - Luca Cambiaso, 
Malereien in S. Matteo 187. - Skulptur
werke in S. Matteo 17I. 192. - Pal. 
Ravaschieri 322. - Pal. della Universitil 
324. - Pal. Philippo Durazzi. - Pal. 
Balbi 325. - Pal. Brignola. - Pal. 
Balbi-Piovera 327. - Statuen im Dome. 
- Statuen in S. Ambrogio, S. Annun
ziata, S. Siro, S. Pietro 111 Banchi, Fides 
im Dom 330. - Bild von Annib. Carvicci 
im Pal. Pallavincini 333. - Heilige 
Familie von Guid. Reni im Pal. Spinola 
338. - Altarbild in S. Ambrogio. -
Judith von Guid. Reni im Pal. Adorno 
339. - Bilder Guercino's, im Pal. Brig
nola und im Pal. Pallavicini 342. 343. 
- Bild von Caravaggio im Pal. Brignola 
345. - Bilder von Paggi und Piola in 
S. Pietro in Banchi, im Dom, im Pal. 
Brignola und im Pal. Adorno 347.
Fncadenmalerei am Pal. Imperiali 348. 
- 'Bilder von Rubens in San Ambrogio, 
im Pal. Brignola, im Pal. Pallavicini, 
im Pal. Adorno 437. - Bilder von 
van Dyck im Pal. Spinola, im Pal. Brig 

Freiberg. FUrstenkapelle im Dom 234.
Denkmal des KurfUrsten Moritz im Dom. 
- Das Gesammtmonument sachsischer 
FUrsten im Dom 245. 

Freiburg im BreisRau. Lettner im 
MUnster 392. - Hotel fUr den Baron 
von Sicking en 876. 

Freienwalde. Sommerhaus fUr Konig 
Friedrich I. 629. 

Friedrichsfelde. Umbau des Schlosses 
632 • 

Friedrichsthal. Schloss 625. 

Fuentes. Casa de Ia Granga 699. 

nola, im Pal. Filippo Durazzo 443. -
Albergo dei Poveri. - Kirche S. Annun
ziata 508. - Statuen im rechten Quer
schiff von S. Carlo 520. - Nischen
gruppe in S. Maria della consolazione. 
- Altargruppen von Maragliano in 
S. Annunziata, S. Stefano, S. Maria 
della pace 523. - Bilder des Capucino 
im Pal. Brignola und Pal. Spinola 531. 
- Deckenbilder in S. Ambrogio 535.
Bild Maratta's in S. M. di Carignano 
536. Marmor - Inkrustationen in 
S. Ambrogio 539. - Statue des h. Se
bastian in S. Maria da Carignano 574· 
- Ebenda, Statue des Beato Alessandro 
Sauli. - Himmelfahrt fUr den Haupt
altar der Kirche des Albergo de' Poveri. 
- Statue der hed. Jung-frau fUr Pal. 
Balbi. - Statue des heil. Philippus Neri, 
das Tabernakel und die Bronzeengel 
fUr die Kirche. Saint Syr. - Altar der 
Kirche Notre Dame de Vignes. - Raub 
der Helena fUr Pal. Spinola 575. - Pal. 
Durazzo Marcello 827. - Pal. Balbi. --
Treppe im Pal. Filippo Durazzo. -
Pal. Ducali 828. - Saal im Pal. Serra 
829. 

Gernsbach. Rathhaus 226. 393. 
Giessmannsdorf. Schlossportal234. 
Glasgow. Gesellschaftshaus 893. 
Goa. Kirchen und KlOster. - Arsenal 

723. 
Goar. Grabmal des Landgrafen von 

Hessen 243. 
Gottingen. UniversitUt 786. 
Go sl a r. Kanzel in der Marktkirche 244. 

- Kanzel in der Jacobikirche 244. -
Polychromie der Kanzel in der Jacobi
kirche 250. 

Got h a. Margarethenkirche, Schloss Frie
densstein mit Kirche, Rathhaus 4°1. 
- Kircbe des Friedenssteins. - Das 
Waisenhaus mit Kirche. - Kirche am 
Siechenhof. - HospitalgebUude 653. -
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Das altere Rathhaus. - Friedrichsthal 
654. - Herzogliche Residenz 876. 

Gottesau. Schloss 388. 
Granada. Palast Karls V. an der Alham

bra 283 u. f. 293. - Haus der Komthure 
von Santiago 909. 

Greenwich. Hospital 473. 683. 
Greiffenhagen. Redtel, Altarbild 247. 
Grimmbergen. Abtei 7IT. 
Groningen. Portal des BUrger-Waisen

hauses, Portal der Universit:ltsbibliothek, 

die Goldwaag und W ohnhauser 429. -
Portal des St. Antonien-Gasthauses 434. 

Grottaferrata. Fresken in der Kapelle 
des heil. Nilus 339. 

GrUnhof. Schloss 625. 

Grunewald. Jagdschloss 232. 

G u i P u z c 0 a. Altartabernakel der Kirche 
696. 

Gumiel de Jzan. Seitenportal der Kirche 
479· 

II. 

H a a IZ. Thurmseite des Stadthauses 265. 
_L Palast fUr den Prinzen Moritz von 
Nassau 430. - Bild yon Savery in der 
Gallerie 445. - Bild von Rembrandt im 
M.useum 447. - Bilder von Telburg in 
der Gallerie 453. - Bild von J811 Steen 
im Museum 458. - Bild Potter's im 
Museum 463. 

Haarlem. Schlachtwaag 267. - Hanap 
in Silber im Museum 276. - \Vohn
haus 267. - Stadthaus, Thurm der 
Kirche St. Anne 428. - Bilder von 
Frans Hals in der Gallerie 446. 

Haerlebeek. Kirche 90S. 
Halberstadt. Bischofliche Comisse. 

Fachwerkshaus am Holzmarkt. 
Zwicken 231. - Fachwerkshaus am 
Hohemveg 5 T. - Schuhhof 232. - Vor
halle am Rathhause 400. - Domherrn
Denkmal im Dam 412. 

H a II e a. d. S a a I e. \Vaage- und Hochzeits
haus. - Decke im Thalamt 233. -
Schalldecke! der Kanze! 257. - Kanzeln 
in def St. Morizkirche und St. Ulrichs
kirche 4 T I. - Emaillekc1ch in der St. 
Ulrichskirche 4T9. 

Hamburg. Facade vom Kaiserhof. -
Portal in def Reichenstrasse 401. -
Rest eines TreppengelUnders im Museum 
421. - Michaelskirche 787. 

Ham e I n. Haus in der Blickerstrasse 16. 
224. Leist'sches Haus. Burg 
Schwober bei Hameln 227. .- Die 
Hlimelschenburg bei Hameln. 
Dempster'sches Haus. - Hochzeitshaus. 
- Rattenflingerhaus 228. 

Hamptoncourt Palast 683. 
Hannover. Haus derVater 229. - Leib

nizhaus 398. 
Hanswyck. Kirche Notre-Dame 710. 
Hardwieke Hall. Schloss 280. 

Ildefonso. Palast 698. - Garde-du-Corps
Kaserne. - Glasfabrik 909. 

r n s b rue k. Maximiliansdenkmal in der 
Hofkirehe 241 u. f. 

I. 

H a rew 00 d House 894. 
Hatfield House 281. 

Hechingen. Schloss. - Pfarrkirche 875. 
Heidelberg. Otto -Heinrichsbau des 

Schlosses 222 u. t. - Nischenstatuen am 
Otto- Heinrichsbau 242. - Friedrichsbau 
des Schlosses 386 u. f - Nischen
standbilder am Friedrichbau des Schlosses 
410• - NeckarbrUcke 875. 

Heldburg. Die Veste. - Fachwerks-
haus 233. 

Helmstedt. Universitlit 398. 
Helsi ngfors. Schloss 482. 
Herrenhausen. Galleriesaal653. 
Heylissem. Abteikirche 90S. 
Hildesheim Platz'sches Haus in der 

Osterstrasse 224. - Haus am Langen
hagen (Kaiserhaus). - Erkeram Templer
hause. - Fachwerkshaus am Markt. -
Fachwerkshaus am Hohenwege 230. -
N eustadter Rathhaus. - Rolandshospital. 
- Erker am Pfaffenstieg. - Hliuser
gruppen am Andreasplatz und am Markt 
231. - Decke in einem Privathause. -
Portal des Sitzungssaals im Rathhause 
256. - Fachwerkshaus am Andreasplatz 
400. - Thlir vom Vorsaale des Hath
hauses 421. - Apostelkrug im Museum 
673 - Inneres des Doms 786. 

Hinkeldank bei Bern. Grabmal in der 
Kirche 789. 

H ox ter. Fachwerkshliuser 398. 
Hohenegg. Schloss 241. 
Holkham-House 894. 
HoI m b y. Schloss 279. 
H 0 0 rn. Portal am Alt- Frauenhause. 

Portal. - Stadthaus 269. 
Howard Castle 684. 

Irun. Hauptaltar der Kirche N. S. del 
Juncal693. - Figuren am Hauptaltar 
in N. S. del Juncal 700. 

Istrawos. Mosehee 722. 
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... 
J a e n. Kapelle des Sanktuariums 1D der I J oign y. Chateau de Joigny 209. 

Kathedrale 909. 

Ii.. 

Kal mar. Brunnen im Schlosse 295. 
Kampen. Kamin im Stadthause 269. 

Messingkronleuchter in der grossen 
Kirche 276. 

K a put. Schloss 623. 
Karlsruhe. Jagdschloss 783. 
Kassel. Bild Rembrandt's in der Gallerie 

450. - Orangerieschloss. - Marmorbad. 
- KUchenpavillon. - Wasserschloss 
auf Weissenstein 653. - Schloss Wil
helmsthal bei Kassel. - Museum Fride
ricianum. - Katholische Kirche 784. -
Statue der Landgrafin 789. - Schloss 
Wilhelmshohe bei Kassel 876. 

Keddlestonehall. Landschaft von Mom
per im Schlosse H5. - Schloss 894. 

Kemp en. Wohnhaus 429. 
Kirchheim a. d. Mindel. Fugger'sches 

Schloss 225. 
Kirchheim in Schwaben. ThUrklopfer 

am Schlossc 253. - Saaldeckc im 
Schlosse 256. 

Koln. Spanischer Bau. - Grosser Saal im 
H.athhause. - Zunftsaal der Bierbrauer 
226. - Epitaph im Museum. - Denk
mal in der Georgskirche 244. - Bruyn, 
Portrat im Museum 247. - Taufbecken 
in der Kapitolkirche 253. - Glasbilder 

La Ferte-sous-Jouare. Schloss 369. 

Landau. Bild Sandrart's in der Samm
lung des Bruderhauses 414. 

Landshut. Burg Trausnitz bei Landshut 
235. - Schwarz, Deckenbilder in der 
Trausnitz 247. - Trausnitz, Dekorationen 
249. - Wandbilder in derTrausnitz von 
Geiger 4I4. 

La Rochelle. Hotel de Ville, Gallerie 
360. 

1. xenburg. Schloss. Kirche am 
,\1arkt 646. 

Leeze. Kirche des Kapitols 7I3. 
Leg,~nes. Kaserne del' wallonischen Gar·· 

dell 909. 
Leip zig. Bilder Oeser's in der Nicolai-

kirche 883. 
Lemberg. Dominikanerkirche 875. 
L e (l n. ~ akristei von San Claudio 289. 
Leo n (Insdi. Haus und Kirche der Guar-

dias Marin'ls 911. 

L. 

im Museum 254. - Steinkrug im Mu
seum. - Schnabelkrug bei Herrn Disch. 
- Schnabelkrug bei Herrn Thewald.
Schnelle bei Herrn Joest. - Raerener 
Krug im Museum 255. - Sakraments
hauschen in der Georgskirche.- Schrank 
im Museum. - Schrank bei Herrn 
Disch 256. - Jesuitenkirche. - Zunft
saal der Bierbrauer. - Haus, Snndbahn 8, 
393. - Schrank im Museum, Windfang 
in St. Pantaleon, Schrank bei Herrn 
Thewald, Schrank bei Herrn von Witt
genstein 42 I. - Glasmalereien im Mu
seum 422. - Grab der S. Ursula in S. 
Ursula 660. - Arlwdengitter am spani
schen Bau 670. - Prophetenkammer im 
Rathhause 786. 

Konigsberg. Statue Friedrich's III. 656. 

Kopnick. Maleleien im Schlosse 247. -
Schloss 623 u. f. -

Konstan tin 0 p el. Moschee Nuri- Osma
nieh. - Moschee Laleli 722. 

K 0 pen hag e n. Borse. - Schloss Fre-
dricksborg bci Kopenhagen 482. Fi-
delitas am Freiheitsobelisken 914. 

Koswig. Schloss 623. 
Kutterau. Benediktinerabtei St. Blasien 

bei Kutterau 876. 

Lerida. Kathedrale 9Il. 
Leuben. Epitaph auf dem Kirchhofe 255. 
Leuwarden. Gerichts- und Kanzleige-

baude 265. 
Leyden. Rhynlandhaus 266. - Rathhaus 

267. 
Lillc. Borse 43I. - Hotel de la Prefecture 

85 I. 
Limberg. Schloss 405. - Stuckdecke im 

Schlosse 417. 
Limoges. Emaillen 219. - Emaillen in 

der Kathedrale 38I. - Hotel Nourissart 
851. - Boisserien im Hotel Nourissart 
855· 

Lissabon. Kirchc Nuestra Senora de la 
Providentia 5 TO. - Patriachalkirche. -
Koniglichcr Palast 513. 

Liverpool. Kirche St. John's 896. 
Livorno. Rciterstatue Ferdinando's I. 329. 
Lowen. Kollegium van Daele 269. -

Kirche St. Michael 434. - Kirche Notre-
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Dame de Fievre 712. - Kommunion
bank in St. Michael 714. 

Lokeren. Kirche 713. 
London. Cupido in Marmor im Ken

sington-Museum 166. - Erweckung des 
Lazarus, Bild von Sebast. del Piombo 
180. - Northumberland House, Strand. 
- Holland House 281. - Grabstatuen 
der Koniginnen Elisabeth und Maria in 
Westminster 282. - Bilder von Rubens 
bei Sir Eobert Peel 440. - Flandrische 
KrUge im Kensington-Museum 468. -
Whitehall 47 I u. t: - Kirche St. Paul, 
Convent--Garden 473. - St. Paul's Kathe
drale 679 u. t: - Bow-Church. - St. 
Stephen's vVallbrook 681. - Thurm von 
St. Bride's - St. James' Piccadilly 682. 
Thurm von St. Michael's. - Thurm von 
St. Dunstan's. - Westlicher Thurm der 
Westminsterabtei 683. - St. Georg's 
Bloomsbury. - St. Mary's Woolnoth.
St. Georg's-Church 685. _ - Parkfront 
des SchatzamtsgebUudes bei Whitehal1. 
G~bUude der Horse-Guards 686. - Bild 
von Velasquez im Museum 701. - St. 
Martin's in the Fields 803. - St. Maria 
Strand. - Westminsterbrucke. - Black
friarsbrLicke 804. - Bilder Hogarth's im 
Museum 804. - Sommerset House 892. 
Adelphitheater. - Fromen von Fitzroy
Square, Portland Place und Finsbury~ 
Square 893. - Mansion House. - New
gate-Geflingniss 895. - Bank von Eng
land.-Trinity House897.-BilderWest's 
in der Kirche des Hospitals von Green
wich, in der Nationalgallerie und in der 
Akademie. - Bilder Reynold's in del' 
Nationalgallerie und in der Grosvenor
Gallerie. - Hild Bary's in der Akademie. 
- Bild Opie's in del' Guildhall 899. -
Bilder von Gamsborough in del' Natio
nalgallerie und in der Grosvenor Gal
lene. - Grabdenkmal des Lord Mans-

field in Westminster. - Grabmlller der 
Gemahli~ von Sir Francis Baring und 
der Admlrale Howe und Nelson in St. 
Paul's 900. 

Longford-Castle. Schloss 280. 
Longleat-House. Landschloss 279. 
Lucca. Statuen am Altare des Doms 328. 

- Orgellettner im Dom 35 I. 

L li b e c k. Verbindungsgang des Rathhauses. 
- Eingangsthlir des Audienzsanls des 
Rathhauses 224. - Kamin im Raths
weinkeller. - HolztUfelung der Kriegs
stube 256. - Kirchstuhl in der Marien
kirche. - Freddenhagen'sches Zimmer 
257· 

L Un e bur g. Sandsteingrabmal. - Holz
schnitzt!reien der Rathsstube. - Details 
der HUuser Am Berg 37. 244. - Haus 
am.Berg 13. 401. - Schrank im Privat
besltz 421. 

Luttich. Leihhaus 428. 
Luciennes. Schloss 735. 
Lucknow. Mnnsion House von Con--

stantia 898. 
Ludwigsburg. Schloss 653. 
Lugo. Kirche und Tabernnkel 111 der

selben 909. 
Lutonhouse. Bild von van Keulen 1m 

Schlosse 447. - Bild J. Ruysdac1s 1m 
Schlosse 461. 

Luzern. Ritt~r'scher Palnst 260. - Rnth
haus. - Von Moor'sches Haus 26r. -
Gitter in der Hofkirche 424. 

L yon. Portal von St. Dizier 204. - Portal 
eines Hauses 369. - Hotel de Ville 55 r. 
572. - Gruppe, La Snone, nm Stadt
hause 578. - Kamin im Hotel de Ville 
600. - Hotel de change. - Tempel der 
Protestanten. - Hotel Dieu 84r. - Salon 
cines Hotels, Rue du Puits Gnillot 855. 

llI. 

Macao. Jesuitenkirche 723. 
Madrid. Facade der Kirche de las Des

calzas Eeales 285. - Stadtthor von Her
rera 289. - I<athspalast. - Palast des 
Herzogs von Lerma. - Kreuzgang von 
San Felipe el Real. - Kloster und Kirche 
Porta - Coeli und Descalzas Franciscas. 
- Karmeliter- BarfUsserkirche 290.
Joanez, Bilder aus dem Leben des heil. 
Stephan im Museum. - Derselbe, Heim
suchung. - Marter der heil. Agnes und 
ein Abendmahl, ebenda 292. - Haupt
nltar der Bischofskapelle in der Pfarr
kirche San Andres 293. - Bild von 
l\ubens im Museum 440 - Bilder von 
vnn Dyck im Museum 443. - Kirche 
de las. Recoletas Augustinas de la En
carnaZlOn 477. - Slidfacade des alten 
konigl. Schlosses, Klosterkirche San Gil, 
Palast de la Panaderia 478. - Hofge-

flingniss, Fa<;ade von San Isidro el Renl 
480. - Bild von Roelas im Museum, 
Bilderfolge von Carducho, ebenda 481. 
- Koniglicher Palast 513. - Kapel1e 
San Isidro in der Pfarrkirche San Andres 
69! u. f. - Kreuzgang des Klosters Santo 
Tomas. - Umbau der Facade der Pana
deria.- Portale der Kircllen von Santa 
Cruz und San Luis 691. - Facade des 
Hospicio. - Kaserne del' Gardes-du
Corps. - Seminar der Adligen - Ere
mitei N. S. del Puerto. - Kirche del' 
IrlHnder. - San Antonio Ahad. - Kirche 
der Benediktiner von Montserrate. -
Springbrunnen der Puerta del Sol. -
GItter von San Luis. - Kleiner Anton
Martinsplatz 696. - Konigspalast 698. -
Kirche San Justo y Pastor. - Kirche 
der PrHmonstratenser. - Kloster de las 
Salesas Reales 698. - Bilder von Velas-
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quez im Museum 701. - Hild Pereda's 
im Museum 702. - Hilder in der KapelJe 
S. Isidro, in der Pfarrkirche S. Andres. 
- Bild Cano's im Museum 703. - Bilder 
l\Iurillo's in del' Akademie 704. - Fres
ken im Thronsaal des Schlosses 707. -
Kirche S. Marcos - Facade der Prllmon
stratenser. - Dekoration der Kirche der 
Nonnen zur Incarnation. - Dekoration 
der KapeUe des Tertianerordens.- Deko
ration der HauptkapelJe von San Isidro el 
I~eal. - Kloster von S. Gil. - Kircbe der 
Padres del Salvador (j08.- Pabst des Her
zogs von Liria. - Theil des Hauses des 
Ma.quis von Astorga. - Fontainen des 
Prado. - Postgebaude. - Kircbe und 
Kloster S. Francisco el Gnmde. - Thor 
von Aleal{l. - Thor von S. Vincente.
Pantheon Fernando's VI. bei den Salesas 
Reales. - Palast des Staatsministerium. 
- Kavalleriekaserne. - Mauthgebaude. 
- Hospital 909. - Kloster und Kirche 
S. Francisco el Grande. - Kapelle del' 
Architekten in S. Sebastian 911. - Na
tionalbank von San Carlos. - Konser
vatorium der Kiinste. - Akademie
gebaude, Kloster San Gil. - Museo .del 
Prado. - Kirche del Caballero del Gracia. 
- Balkon des Konsistorialgebaudes. -
Tbeat.er del Principe. -Eingang zum 
botamschen Garten 912. - Sternwarte. 
- Friedhof 913. 

M a f r a. Kloster 699. 

Magdeburg. Haus Breiteweg 148. 233.
Denkmale der Domherrn 1m Dom 4 I I. 
- Domprobstei. - Rathhaus ()25. -
Wohnhausfa~aden 654. 

M a i I and. Pabst des Herzogs von Torre 
nuova. - Facade der Kircbe S. Celso. 
- Saal im Cambio. - Kirche St. Victor 
162. - Moderne Facade des Doms 163. 
- Grabmal des Mat:chese di Marignano 
im ])om 170. - Il bersagli<? de' Dei, in 
der Brera 180. - Fresken 111 del' Brera 
von Gaud. Ferrari. - Fresko in S. M. 
della Grazie von demselben 185. - Bild 
von Cerano in der Brera 333. - Hagar 
von Guercino in del' Brera 342. - Bild 
von H.ubens in del' Brera 440. - Bilder 
von Sammtbreugl,el in der Ambrosiana 
445. - Facade von S. Ambrogio 513. -
Bilder Sassoferrato's in der brera 525. 
- Bild SalvatoI' Rosa's in del' Brera 529. 
- Madonna mit Heiligen von Domeni-
chino in der Brera 539. - Koniglicher 
Palast 827. 

Mainau. Schrank im Schlosse 421. -
Schloss 783. 

M a i n z. Haus zum Konige von England 
225. - Denkmaler der Domherrn und 
der Erzbiscbofe im Dom 243. - Kur· 
fiirstliches Schloss, Fliigel an der Rhein
seite 392. - Schifierhaus 393. - Altar 
der Johanniskapelle im Dom 4IO. -
ErzbischOfliches Schloss 653. - Favo-

rite 739. - Grossherzogliches Palais. -
St. Peterskirche 784. - Westthurm des 
Doms 876. 

Maisons. Schloss de l\Iaisons 553. - Bas
reliefs im Vestibul des Schlosses. -
Kamin der grossen Gallerie. - Kinder
gruppe des treppenhauses 574. - Innen
dekoration des Schlosses 596. 

M a j 0 cell a. Palast des Consejo de las 
ordones 912. 

Malaga. Kirche S. Felipe Neri 9°,).
Mauthgebaude 912. 

Mannheim. Schloss 783. - Jesuiten
kirche 875. 

Mans. Denkmal des Guillaume Langei 
du Bellay in der Katbedrale 214. 

Mantua. Kuppel der St. Andreaskirche 
513. 

Marly. Schloss 568. 
Marseille. Wappen am Hotel de Ville. 

Haus Puget's. - Festhalle. - Kirche 
u!ld Hospiz d9 la Charite. - H.elief, 
dre Pest 111 Mmland 575 u. f. -

Massano. Kirche 139. 
Mea u x. Altare und Choreingange der 

Katbedrale 735. 
Me c h e I n. Beguinenkirche 426. - Kirche 

der Priorei 'von Lcliendael. - Jeslliten
kirche 710. - Kommanderie zu Pitsen
burg 71 I. - Kirche der Karmeliter und 
die L der Dominikancr 712. 

Medina del Campo. Hospital 289. 
l\Ieiningen. Schloss 654. 
Merseburg. Schloss 400. 
Messina. Kirchede los Summascos. -

PaJazzata 510. - Kirche S. Gregorio, 
Fa<;ade und Thurm 5 (5. 

Metz. Portikus der Kathedrale 839. 
M e u don. Schloss 204. 
Mexico. Katheurale. - Kloster N. S. de 

la Merced 724. 
Mid del bur g. La maison du soleil 429. 
Midwalde. Grabdenkmal der Familie von 

Konigshausen 435. 
Minerbo. Pal. Isolani 139. 
Molk. Benediktiner-Abtei 647. 
Mod e n a. Statllen des Lepidus und Her

cules im Pal. Ducale 176. - Bild des 
Yom Adler emporgetragenen Ganymeds 
in der Gallerie 184. - Hof des Pal. 
Ducale 322. - Crucifixus von Guid. 
Reni 338. - Bilder von Guercino in der 
Gallerie 342. - Bilder Spada's in del' 
Gallerie 344. - Bilder von Caravaggio 
in del' Gallerie 345. - Pal. Ducalc 504. 
- Kirche S. Vincenzo 510. - Bilder 
der Calabrese im Carmine 527. - West
front der Klosterkirche 406. 

Mons. Kirche des Klosters de la Visi
tation. - Kloster der Ursulinerinnen 
mit Kirche. - ptarrkirche St. Elisabeth 
712• 
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Monteguado. Kirche 909. 
Montpellier. Reiterstatue Louis' XIV. 

579· 
Mori tz burg. Schloss 6:;1. 
M onz a. Konigliche Villa 827. 
Mortcerf. Lambris im Chor der Kirche 

378. 
Mou lins. Grabmal des Herzogs Henri II. 

von Montmorency, in der Kapelle des 
Kollegiums 375. - Glasmalereien in der 
Kathedrale 382. 

M Un ch en. St. Michaelshofkirche 236 u f. 
- Maxburg. - Neue Residenz 239 u. f. 
Rotunde des Hofgartens. - Kapuziner
kloster. - Umbau der Peters-, Augus
tiner- und Frauenkirche. - Herzogs
hospitalkirche 240. - Hausaltar im Na
tionalmuseum. - Erztigur del' Bavaria 
246. - Schwarz, Hochaltarblatt in der 
St. Michaelshofkirche. - Derselbe, Bil
der in der Pinakothek 247. - Viviano, 
Bilder in der Michaelshofkirche und in 
der heil. Kreuzkapelle. - H.ottenhammer, 
Heiligenbilder in der Pinakothek. -
Hilder im Grottenhof der neuen Residenz. 
- De Wit, Bilder in del' Michaelshof
kirche. - Derselbe, Altarbild in der 
Frauenkirche 248. - StuckatLlren der 
GewOlbe in der Michaelshofkirche 251. 
- Glasbilder in der Michaelshofkirche 
254. - ChorstLlhl im Nationalmuseum. 
- ChorstLlhl der Michaelshofkirche 256. 
- Franck d. JUngere, Kampf der Men-
schen und Thiere gegen uen Tod in 
der Pinakothek 270. - Peter Brueghel 
d. Aeltere1 die angeklagte Ehebrecherin 
in der Ga lerie 272. - Assunta von Guid. 
Reni in der Pinakothek 338. - Opern
halls, Slidtllige1 der Residenz, Schloss 
Nymphenburg Kirche zLlm heil. Kajetan 
(Theatinerkirche), Kirche und Kloster 
der Karmeliter, Schleissheimer Schloss
haLlten 406 und 407. - Erzengel Michael 
an der St. Michaelshofkirdie, Stein
tiguren ders~lben Fa"ad.e, Gr~ppe Mars 
LInd Venus 111 der ErzglCsserel, Patrona 
Hciiariae 408. - Denkmal Kaiser Lud
wigs in del' Frauenkirche. - Denksaule. 
- Holzschnitzereien in der Theatiner
kirche 409. - Erzverzierungen der Por
talc an der alten Residenz, der grosse 
Brunnen im vorderen Hofe, der kleinere 
Brunnen im Grottenhofe, ebenda 409. -
Altarbild in del' Theatinerhofkirche. -
Bild Sandrart's ebenda. - Hild Loth's 
ebenda 414. _. Stuckarbeiten in der 
neuen Residenz 417. - Gitter in der 
Michaelshot kirche 422. - Hilder von 

Naarden. Rathhaus 266. 

Nafels. Barockhaus 424. 

RLlbens im Museum 440. - Bilder von 
van Dyck in der Gallerie 443. -. Hilder 
von Peter Hrueghel dem JUngeren in 
del' Schleissheimer Gallerie 446. -- Bild 
von de Kayser in der Gallerie H7. -
Bild Eckhout's in der Gallerie 450. -
I3ild Terburg's in der Gallerie 453. -
Bilder Brouwer's in der Gallerie 451. -
Hilder von D. Teniers in der Gallerie 
457. - Bild von Pynacker in der Schleiss
heimer Galler~ 458. - Nymphenburg, 
Schleissheim 651. - Erziehungshaus der 
englischen Fraulein. - Dreifaltigkeits
kirche LInd Karmeliterkloster - BUrger
kongregationssaal. - Hieronymiten
kirche mit Kloster 652 - Pagodenburg 
und Badenburg. - Haus der Asam 653. 
- MadonnenstatLle an der Facade der 
deLltschen Kongregation und Relief am 
Hauptaltar 660. - IJandschaften im Bet
saal der deutschen Kongregation 663. -
Stuckaturen LInd Malereien in St. Anna 
667. - Bllder Murillo's in del' Gallerie 
704. - Amalienburg des Nymphenbur
ger Schlosses. - Lustschloss Schleiss
heim. - Kloster und Kirche del' Sale
sianerinnen. - Palais Torring-Gutten
zel!. - Palais Preysing 780. - Porcia
sches Palais. - ErzbischOfliches Palais. 
- Arco-Palais. - Bibliothek. - Prinz 
Clemens-Palais. - Dekoration der Kir
chen. - St. Johanneskirche. - Hof
opernhaus 781. - Malereien in der Da
menstiftskirche 792. - Figuren Canova's 
in der Glyptothek und in der Residenz 
830. - Militarlazareth. - Kloster und 
Kirche der barmherzigen BrUder. -
Galleriebau auf den Arkaden des Hof
gartens. - Feuerhaus am Anger 874. -
Deckenbilder im Betsaale del' deutschen 
Kongregation 883. 

MUhlhausen in Sachsen. Kelch in der 
Blasiuskirche 4 18. 

MUhlhausen a. Neckar. Grabmaler in 
einer Kapelle 242. 

MUnster. Midy'sches Wohnhaus. - Stadt
keller 222. - Schlum's W ohnhaus. -
Me{er'sches W ohnhaus 226. - Schwier
sen s W ohnhaLls 227. - Petrikirche und 
Jesuitenkollegium 240. - Wandtafelung 
des Friedensaals 256. - Portal der Aka
demie, Haus zum Sentenzbogen, Bier
halle, Ohm's W ohnhaus, Krameramts
haus 398. - Hochaltar in del' St. Petri
kirche 410. 

MUnden. Raths- und Hochzeitshaus 228. 
- Kronleuchter in der Marktkirche 610. 

M u e tt e. Chateau de la Muette 204. 

N. 

Namur. Kirche St. Loup 7II. - Kathe
drale St. Aubin. - Kirche des H.ecollets 
9°5· 
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Nancy. Schloss 739. 

Nantouillet. Umbau des Schlosses 198. 

Neapel. Statu en und Reliefs der Kapelle 
der Carracioli di Vico in S. Giov. a Car
bonara. - Grabmaler und Reliefs in S. 
Maria delle Grazie. - Altare in S. Do
menico maggiore 176. - Altare in Monte 
Oliveto. - Nischenaltar in S. Giovanni 
a Carbonara. - Altar Rocchi in S. Lo
renzo. - Altar in S. Domenico mag
giore 193. - Sakristeischranken der 
Annunziata 194. - Koniglicher Pabst 
316. - Fontana Medina. - Mausoleen 
im erzbischoflichen Palaste 316. - Bil
der Caracci's im Museum 332. - Nau
sica von Guid. H.eni im Museum 339.
Fresken im Tesoro des Doms 341.
Bild von Guercino im Museum 342.
Malereien in der Kuppel von Gesu nuovo, 
in S. S. Apostoli und in S. Martino 343. 
- Bild Schidone's im Museum. - Bild 
Spada's im Museum 344. - Kirchen 
S. Giovanni maggiore, S. Maria delle 
Grazie a Capo Napoli SIS. - Statuen 
der Kapelle der Sangri 523. - Hilder 
Sassoferrato's im Museum 525. - Bilder 
Spagnoletto's im Museum, in S. Martino 
526. - Bild Finoglia's im Museum.
Bilder Stanzioni's in S. Martino und in 
Trinitude' Pellegrini. - Bild Caracciolo's 
in S. Martino. - Bilder des Calabrese 
im Museum. - Deckenbilder im Quer
schiff von S. Pietro a Majalla 527 u. f. 
- Bild Salvator H.osa's im Museum. -
Bilder Vaccaro's im Museum und in 
Trinita de' Pellegrini 528. - Bilder Fal
cone's und Spadaro's im Museum 529. 
- Bilder Giordano's in S. Martino, im 

Oels. Schloss 234. 
Off en b a c h. Schloss Rumpenheim bei 

Offenbach 875. 
o i ron. Chateau d'Oiron. Plafond in 

Holz 218. - Fayencen Henri II. 219. -
Schloss, Malerei eines Plafonds 376. 

Oldenburg. Bilder des jungeren Tisch-
bein im Schlosse 883. 

Olivenza. St. Marienpfarrkirche 289. 
OIot. Hospiz 909. 
Oranienburg. Schloss 233. - Portrats 

und Historien von Wilhelm Honthorst 
im Schlosse 413. - Erweiterung des 
Schlosses 623 u. f. - Favorite im Schloss
q-arten und Orangeriehaus daselbst 63 1.
Stuckaturen im Schlosse 659. - Plafond
bild der Porzellankammer im Schlosse 
661. - Plafondbild mit der Apotheose 

o. 

P. 

Pad u a. Gigant im Hofe des Pal. Arem
berg. - Grabmal des Juristen Benavides 
in der Eremitani 173. - Reliefs der 

E B E II. 

Museum, am Portal der Gerolimini, S. 
Felippo 533 u. f. - Bilder Solimena's 
in S. Paolo, S. Domenico maggiore 
und liberdem Portal del Gesll nuovo. 
- Bilder von Conca und de Mura in 
S. Chiara. - Bild von Giac. del Po in 
S. Teresa 537. - Bilder Ie Lorrain's im 
Museum 585. - Albergo degli poveri.
Camposanto mit Kirche. - Verwaltungs
gebaude 823. - Kavalleriekaserne. -
Kolonnade am Largo di Spirito Santo. 
- Kirchen S. Marcellino, della Rotonda 
und S. Annunziata. - Pal. Angri 825. 

N eisse. Stadtwaage 234. - Brunnen
gitter 671. 

Neustadt a. d. Elbe. Jagdhaus nir den 
Herzog von Mecklenburg 635. 

Novara. Bilder von Gaud. Ferrari 185. 

Nlirnberg. Peller'sches Haus. - Topler's 
Haus 234. - Schopperhof bei Nlirnberg 
235. - Neptunsbrunnen fUr DUnemark. 
- Brunnen bei der Lorenzkirche. -
Grabsteine des Johannes- und H.ochus
kirchhofs 246. 2,3. - Silberner Becher 
in der stUdtischeri Sammlung. - SchUssel 
und Kanne bei von FUrer. - Pokal 
der Schneiderinnung in der stUdtischen 
Sammlung. - Pokal aus der Schlissel
felder'schen Stiftung. - Doppelpokal 
der Freiherren von Holzschuher 254. -
Of en im Heubeck'schen Hause 255. -
Tischlerinnungslade im German!schen 
Museum 256. - Eathhaus 390. - FIguren 
an den Portalen des Rathhauses, Thlir
einfassungen im Korridor zweiten Stocks, 
ebenda 409. - TUfelung in einem Saale 
des Heubeck'sches Hauses 421. 

des Hauses Oranien im Schlosse 663. -
Attiken liber den FlUgeln des Schlosses 
762. 

Orbais. Tafelwerk der Kirche 220. 
Orleans. Maison de Frans:ois 1. 199. 
Orvieto. Gruppe der Verklindigung 1m 

Dom 521. 

Orwal. Abtei und Kirche g05. 
Osma. Hospital von San Augustin 6g3. -

Palafoxkapelle der Kathedrale 909. -
Thurm, Fas:ade und Sakristei der Kathe
drale 91 I. 

Oviedo. Kapelle im Hospiz 909. 
Oxford. Portal der Schulen 281. - Shel

doni an-Theatre 678. - Towntower 681. 
ThUrme von All Soul's College 685. 
Radkliffe-Bibliothek 803. 

Antoniuskapelle T74. - Christusfigur 
auf dem Weihbecken im Santo 175. -
Leuchter in S. Stefano und in S. Gio-

32'/2 
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vanni e Paolo, Cap. del Rosario. -
Leuchter in der Kapelle des heil.Antonius 
im Santo 194. 

P a iII y. Chateau du PailIy 207 u. f. 
P a len cia. Chorgitter in der Kathedrale 293. 
Pampelona. Fa~ade der Kathedrale 909. 
Parchwitz. Schlossportal 234. 
Pardo. Kirche 698. 
Paris. Figuren der Sklaven im Louvre 

169. - Bronzerelief der Nymphe von 
Fontainebleau, ebenda 172. 212, -
Correggio, Nymphe Antiope, ebenda. -
Dersellie, mystIsche Vermahlung der 
heil. Katharina, ebenda 184.- Mazzola, 
heil. Familie, ebenda 185. - Paolo 
Veron ese, Hochzeit zu Cana, ebenda 
186. - Derselbe, Gastmahl beim Phari
saer, ebenda. - Derselbe, Jupiter Ver
brechen strafend, ebenda. - Derselbe, 
Christus zwischen Schachern, ebenda. 
- Derselbe, Christus in Emaus, ebenda 
187. - Vasari, der englische Gruss, 
ebenda 189. - Schloss von Madrid Ig8. 
- Hotel de Ville 199. - Umbau des 
Louvre, der alte Louvre 201 u. f. -
Das Logis der Konigin am Louvre -
Tuilerien 202 u. f. - Hotel de la Reine 
(de Soissons). - Grabmal der Valois in 
S. Denis 204. - Altar der Kapelle von 
Ecouen, im Museum der AlterthUmer 
205. - Diana von Goujon im Louvre 
207. 212. - Theile von Schloss d'Anet 
in der Ecole des Beaux-Arts 207. -
Kirche St. Eustache. - Kirche St. 
Etienne du Mont 209. - Grabmal des 
Prinzen Alberto Pio da Carpi im Louvre. 
- Grabstatue Charles de Maigne, ebenda. 
- Grabmal des Andre Blondel de Ro-
quancourt. - Grabm1i.ler Francois I. 
und Henri II. in S. Denis 211. - Reliefs 
der Evanselisten u. eine Grablegung von 
Goujon 1m Louvre. - Reliefs der Fon
tUne des Innocents, ebenda. - Karya
tiden des Goujon, ebenda 212. - Bas
reliefs am Grabe Francois I. und am 
Mausoleum Louis XiI. Statue 
Louis XII. und der Anna von 
Bretagne 213. - Statue des Admi
rals Chabot und anderes von Cousin im 
Louvre. - Grabmal Henri' II. und 
Catharina de' Medici in S. Denis. -
Gruppe der drei Grazien im Louvre.
Statuen der vier Kardinaltugenden, 
ebenda. - Bronzerelief der Beweinung 
Christi, ebenda. - Steinrelief der vier 
Tugenden, ebenda 214. - Cousin, 
jUngstes Gericht, ebenda 216. - Emaillen 
von Pierre Courtey im Hotel Cluny 219. 
- Rottenhammer, Tod des Adoms im 
Louvre 248. - Pourbus, Sohn~ PortrUts, 
ebenda 271. - Joanez,. Aurerstehung 
und andere Bilder, ebenda. - Vargas, 
Madonna mit St. Michael, ebenda. -
Bilder von Coello, ebenda. - Bilder 
von Navarrete, ebenda. - Bilder von 
de la Cruz und Thotocopuli, ebenda 

292. - BUssende Magdalena von Reni, 
ebenda. - Andere Bilder desselben, 
ebenda 339. - Heilige Cacilie im Louvre 
von Domenichino und andere Bilder 
von demselben 340, 341. - Bilder Cara
vaggio's, ebenda 345. - Weiterbau der 
Tuilerien von Ducerceau und Duperac. 
- Die Pavilions \,der Flora" und Mar
san 355· - Gallene Henri II. zur Ver
bindung der Tuilerien und des Louvre. 
- Die Gallerie Charles IX. im Louvre 
356. - Hotel Carnavalet. - Pont neuf 
357. - Place royal. - Place Dauphine. 
- Hotel de Ville, Treppe zum Thron
saal und Cour d'honneur 360. - Palais 
du Luxemburg 364 u. f. - Salle des 
Pas-Perdus im JustizEalaste. - Wasser
lei tung von Arcuei. - Kirche St. 
Gervais et Protais, Facade 365. -
Facade der Kirche St.' Etienne du 
Mont 366. - Uhrpavillon der Cour 
carree im Louvre 367 u. f. - Ar
beiten Francavilla's im Louvre 373. 
- Denkmal der Herzoge von Longue
ville 374. - Marmorstatue des Prasidenten 
de Thou. - Marmorgrabmal des Ritters 
Jaques de Souvre 375. - Arbeiten Guil
lain's im Louvre. - Kamin im Thron
saale des Stadthauses. - Karyatiden 
am Uhrpavillon des Louvre. - Bronze
bUste des Pierre Seguier im Louvre. -
Relief einer Reiterstatue Henri's lV. am 
Hotel de Ville Kamin im Thronsaale, 
ebenda 374. - Reiterstandbild Louis XIII. 
auf der Place Royal. - BUste Colbert's 
im Louvre 375. - Bilder von F. Pour
bus, ebenda. - Bilder von Vouet, 
ebenda. - Bilder aus dem Luxembour15, 
Geschichten der Maria de' Medicls, 
ebenda 376. - Bild Champaigne's in der 
Kirche Port-Royal, und mebreres von 
ihm im Louvre 377. - Fontane Medicis 
im Luxembourggarten. - Plafond der 
Chambre du Conseil im Assisenhof der 
Seine. - Innere Dekoration des Luxem
bourgpalastes 378. - Lambl'is im Arsenal 
380. - Glasmalereien in der Kirche St. 
Eustache 382. - Bild von Elzheimer im 
Louvre 413. - Relief des Herkules und 
Reliefs des Denkmals fUr Louis XIV. 
von Desjardins, ebenda. - BUste Eduard 
Colbert's, ebenda 435. - Bilder von 
Rubens, ebenda 440. 441. - Bilder von 
van Dyck, ebenda 443. - Landschaft 
von Adrian van der Venne, ebenda 445. 
- Bilder von Snyders, ebenda. - Bild 
von Poelenburg, ebenda, 446. - Bild 
von van HeIst ebenda 447. - Bilder 
Rembrandt's, ebenda 449. - Bilder von 
van der Meulen, ebenda. - Bilder von 
Terburg, ebenda 453. - Bilder Dow's, 
ebenda 454. - Bilder Metsu's, ebenda 
455. - Bilder von de Hooch, ebenda 
456. - Bilder von D. Teniers d. JUngern, 
ebenda 457. - Bild von Ostade. im 
Louvre 457. - Bilder von Berghem, 
ebenda 459. - Bilder J. Ruysaael's, 
ebenda 461. - Bild von Roelas, ebenda. 
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- Bilder von Herrera el viego, ebenda 
481. - Bilder von Pacheco, ebenda480.
Weiterbau des Louvre 494. - Theatiner
kirche 510. - BUste Louis XIV. im 
Louvre 520. - Bilder Pietro da Cor
tona's, ebenda 525. - Bild Spagnoletto's, 
ebenda 526. - Bilder Salvator Rosa's, 
ebenda 528 u. f. - Bibliotheque na
tionale, frUher Hotel de Nevers. -
Palais Cardinal. - Kirche und Schul
gebllude der Sorbonne, Kirche Val-de
Grace. - Kirche St. Roch 550. -
Kirche St. Paul-St. Louis. - Kirche 
St. Jaques-du-Haut-Pas. - Kirche St. 
Sulpice 551. - Hotel Carnavalet. -
Hotel d'Aumont. - Kirche Val-de
Grace 553. - College des Quatre
Nations. - Fortsetzung der Tuilerien. 
- Hotel Lambert. - vVeiterbau der 
Cour carn~e im Louvre. - Kirchen der 
Hospitaler Salpetriere und Bicetre 554 
u. f. - Hotel de Beauvais. - Kirche 
des Accouchements. - Cascaden von 
St. Cloud. - Gallerie d'Apollon. -
Hauptfacade des Louvre 559 u. f. -
Louvrefacade an der Rue St. Honore. 
- Sternwarte 560 u. f. - Porte Saint
Denis. - Porte Saint Martin. - Cha
pelle des Soldats. - Kirche Notre Dame 
des Victoires. - Thor St. Bernard. -
Kirche St. Thomas d'Aquin 563. -
Dom der Invaliden 564. - Place Ven
dome 568. - Place des Victoires 569. 
- Faubourg St. Germain. - Pont 
royale 569 u. f. - Hotel de Matignon. 
- Hotel de Soubise. - Hotel de 
H.ohan. - Hotel de Noailles 571. -
Hotel du Maine. - Boulevards 572.
Dekoration des Chors von Notre-Dame. 
- Portal der Kirche St. Roch. - Palais 
Bourbon, spater Palais du Corps legis
latif 573. - Figuren zur Fac;ade der 
Kirche St. Paul-St. Louis von Sar
razin. - Kanzel der Kirche St. Etienne 
du Mont von Lestocard. - Grabmal 
Richelieu's in der Sorbonne. - Fon
taine der Rue de Grenelles. - Skulp
turen der Kirche Val-de-Grace. -- Fi
guren Hollands und des Rheins an der 
Porte St. Denis 574. - Hercule Fran
c;ais in der Pairs-Kammer 575. - Gruppe 
des Milon von Kroton im Louvre. -
Ebenda Perseus und Andromeda. -
Metamorphose der Daphne in den Tu
ilerien 576. - Gruppe Boreas entftihrt 
die Nymphe Orythla fur den Tuileren
garten. - Statue Louis XIV. fUr die 
Place des Victoires. - Basreliefs an der 
Porte St. Martin. - Skulpturen an der 
Porte St. Denis. - Reiterstatuette Louis 
XIV. von Girardon im Louvre. - Statue 
des h. Ludwig am Portal des Invaliden
doms. - BUste Boileau's im Louvre 
577. - Marmorstatue Louis XIV. im 
Louvre. - Reiterstatue Louis XIV. fUr 
das Invalidenhotel. - Ebenda Statuen 
des Mars und del' Minerva. - Relief 
N. Coustou's im Louvre. - GelObniss 

Louis' XIII. in Notre-Dame. - FiaUr
liches in den Tuilerien und am Hotel 
de Soubise 578 u. f. - Reiterstatue 
Louis XIV. im Hofe des Hotel de Ville. 
- Pferde Uber dem Gartenthor der 
Tuilerien. - Grabmal Mazarin's im 
Louvre. - Statue Karls des Grossen 
am Portal des Invalidendoms. - Por
traitbUsten Richelieu's, Bossuet's, Le
brun's, Mignard's l,lnd der Marie Serre 
im Louvre. - Marmorstandbild Louis 
XIV. 578. - Skulpturen im Garten der 
Madame de la Fayette. - Basreliefs del' 
Porte St. Martin 579. - Leben des hI. 
Bruno von Lesueur im Louvre 579 u. f. 
- Malereien im Hotel Lambert und 
Hotel Fibet. - Bilder Lesueur's im 
Louvre 580 u. f. - Bilder N. Poussin's 
im Louvre 581 u. f. - Bilder Mignard's 
im Louvre, in der Kuppel von Val-de
Grace, im Grossen Saal und der Gallerie 
von St. Cloud, in der Kirche St. Louis 
en l'Isle. - Decke eines Saals in der 
Bibliotheque nationale, frUher Pal. Ma
zarin 587. - Gallerie d'Apollon im 
Louvre. - Malereien Lebrun's im Hotel 
Dangeau, im Hotel d'Aumont, im Hause 
der Ninon, im Hotel Lambert. - Bilder 
Lebrun's im Louvre 588 u. f. - Male
reien N. Coypel's in St. Louis en l'Isle 
und in den Tuilerien. - Bilder von 
Delafosse im Dom der Invaliden, in der 
Kirche de l'Assomption und im Louvre. 
- Malereien Jouvenet's im Chor von 
Notre - Dame, in der Kuppel des In
validendoms. - Deckenbilder des Chors 
von St. Thomas d'Aquin von Lemoine. 
- Bilder von den de Troyes, Lafage 
und Lahyre im Louvre 591. - Male
reien in St. Etienne du Mont von 
A. Coypel 592. - Bild Rigaud's im 
Louvre 593. - Salon im Hotel de Sully. 
- Kabinet Sully's im Arsenal. -
Deckenbilder in der Bibliotheque natio
nale. - Alkoven im jetzigen Presbytc
rium von St. Nicolas du Chardonnet 
596. - Galerie d'Apollon im Louvre 
597. - Innendekoration des Hotel de 
Lauzun 600. - Glasbilder in Saint-Mery 
und Saint-Paul. - Glasbilder bei den 
Invaliden 610. - Bilder Zurbaran's im 
Louvre. - Ebenda, Bilder Velasquez's 
701. - Bild Pereda's, ebenda 702. -
Bilder Miranda'S, ebenda 703. - Bilder 
Murillo's, ebenda 704. - Chordekoration 
von Notre - Dame 735. - Salons des 
Hotels de Toulouse. - Zimmerdekora
tion des Palais Bourbon. - Hotel Roquc
laure. - L'Elysee 737. - Brunnen im 
Hospiz von Bicetre. - Innerer Ausbau 
des Hotel de Soubise. - Hotels de 
Montmorency, d'Argenson, de Torey, 
de Seignelay. - Zimmer des Palais 
royal 739. - Dekorationen der Hotels 
de Villars und de Villeroy 741. - Statue 
von G. Coustou im Louvre 745. - BUste 
von Pigalle, ebenda. - BUste Voltaire's 
im Institut 746. - Bild Watteau's irn 
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Louvre 747. - Facade von St. Sulpice 
838. '-- Ecole militaire. - Vollendung 
des Louvrehofes. - Gebaude an der 
Place de la Concorde 839. - Bilder 
von Subleyras im Louvre. - Bilder von 
Ch. A. Vanloo, ebenda 749. - Kirche 
St. Genevieve 84' u. f. - Sakristei von 
Notre-Dame. - Hotel de Lauzan. -
Fontaine de l'Arbre-sec. - Ecole de 
Droit 843. - Ec~le de cbirurgie 844.
Musee Dupuytren. - College de France. 
- Kirche St. Philippe du Roule 845. 
- Haus bei Ie Clos-Payen. - Pavilion 
de la Bossiere. - Hotel d'Uzes. - Haus 
Rue des Porcherons. - Zollhauser an 
den Barrieren. - Haus Lulli's. - Fa
<;ade des Palais royal an der Place du 
Palais Royal. - Umbau der Fontane 
des Haudriettes. - Gallerien des Palais 
roy:al 846. - Theater im Palais royal.
Gallerien vor der Hauptfront des alten 
Palais de Justice. - MUnze. - Umbau 
des Palais Elysee 847. - Haus der Ma
dame de Brunoy. - Jagdhaus des Her
zogs von Laval 848. - Theater Favart. 
- Italienische 0l?er. - Maison Der
vieux. - Maison St. Foix et Care nne. -
Kirche St. Louis d'Antin. - Kapllziner
kirche in der Rue Caumartin. - Maison 
Gallan 849. - Kapelle St. Nicolas. "
Theater der Porte St. Martin. - Halle 
au Ble. - Dekorationen der Hotels 
d'Arguison und de Voyer. - Maison 
Pajou 850. - Odeon -Theater. - Hotel 
der Le~ion d'honneur 8SI. - Statue 
Voltaire s im Theatre fran<;ais. - Werke 
Houdon's im Louvre. - Mausoleum des 
Herzogs de Harcourt in Notre-Dame. -
FiBuren auf der Attika der M~nze. -
Glebelfeld des Pantheons. - Na)ade fUr 
die Fontane des Haudriettes 851. -
Fries Uber dem HallptRortal der Ecole 
de Medicine. - Kolossalfigur einer Hy
giene von Gibelin. - Fresken in den 
Frontons der Ecole militaire. - Fresko 
im Chor der Kirche der Kapuziner. -
Bilder Fragonard's im Louvre. - Bilder 
Peyron's, ebenda. - Bilder J. Vernet's, 
ebcnda. - Bilder H. Robert's, ebenda 
853 u. f. - Salons im Hotel des Postes 
und im Hotel Bouflers 854. - Innen
dekoration des Hotel Vigier 855. 

Parma. Grabmal in der Crypta des Doms 
176. - Kuppelmalerei in S. Giovanni. -
Kuppelmalerei . des Doms 182. - Ge
wOltifresken im Kloster S. Paola 183.
FrescolUnette in der Annunziata 184. -
Bilder der Caraccis in der Gallerie 332. 
- Desgleichen im Pal. del Giardino 
333. - Teatro Farnese 322. - Bilder 
Spada's in der Gallerie. - Bilder Schi
done's, ebenda 344. - Doppelgewolbe 
in S. Antonio 504. - Bild Spagnoletto's 
in der Gallerie 526. - Kirche S. An
tonio 534. 

P artenkirche n. Holzgiebelhauser 407. 

P a via. Kandelaber in der Certosa bei 
Pavia 194. 

Perugia. Kapelle des heil. Franciscus '39. 
- Palast fUr den Herzog della Corgua 
am Trasimeni'schen See. - Palast fUr 
den Kardinal della Corgua in der Nahe 
der Stadt 162. - Statue Pabst Julius' III. 
beim Dom 173. - L' Aliense, Bilder in 
S. Pietro de' Cassinensi 186. 

P esth. Universitlit. - Kaserne und Artil
lerie - Depot 875. 

Peterhof. Schloss 721. 
Petersburg. Bilder Rembrandt's III der 

Eremitage 449. - Bild Potter's in der 
Eremitage 463. - Kitche in der Cita
delle. - Admiralitatsgebaude. - Palais 
Menschikoff. - Palms Apraxin 720 u. f. 
- Statue Peter's des Grossen 746. -
Smolnoykloster. - Kloster St. Alexander 
Newsky. - St. Nicolas-Kirche. - Win
terpalast 807. - Borsengebaude 915. -
Generalstabsgebaude. - Theater der 
Eremitage. -. Gallerie der franzosischen 
Malerscliule. - Palast der Eremitage. -
Palast fUr den FUrsten Bisbaratko. -
Pavillon im Park von Peterhof. - Reit
bahn fUr die Garden. - Institut der 
adligen Fraulein. - Militarwaisenhaus. 
- Kaserne der Gardereiter. - Bank
gebaude. - Kaufmannborse 918. -
Palast des FUrsten Gagarin. - Gallerie 
im Palast des Grafen Scheremetoff. -
Akademie der schonen KUnste. - Biblio
thek. - Medizinschule. - Reithaus des 
zweiten Kildettenkorps. - Isaakskirche. 
- Taurischer Palast 919. . 

Piacenza. Pal. Farnese (jetzt Kaserne) 
139. - Fresken der Carraci's im Dom. 
333. - Malereien der Kuppel im Dom 
und in S. Croce 342. 343. - Reiterstatue 
des Alessandro und des Ranucio Farnese 
auf der Piazza grande 521. 

P isa. Mausoleum der Verwandten Gre
gor's XIII. im Campo Santo 173. -
Grabmal der Gamaliel, Nicodemus und 
Abdias im Dom 191. - Grabmal Dexio 
im Camposanto. - Thron tiber den 
Chorstufen 194. - Marmorstatuen Cosi
mos I. und Ferdinando's I. - Reliefs 
der HauptthUr des Doms 329. 

Pisa. Malereien im Chor des Doms 334. 
- Arbeiten in Pietre dure am Chor
gelander des Doms 350. 

Pistoga. Bild von Empoli in S. Dome
nico 334. 

Planitz. Kelch in der Kirche 419. 
Plasencia. Treppe des Klosters San Vin-

cente 289. 
Poppelsdorf. Schloss Clemensruhe 784. 
P ortici. Konigliche Villa 825. 
Posen. Dom. - Rathhausthurm i87. 
Potsdam. Frans Floris, allegorisches Bild 

in der Gallerie von Sanssouci 270. -
Allegorische Gemlilde im Marmorsaale 
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des Potsdamer Stadtschlosses von van 
Thulden 413. - Freskobilder von Ma
rini im grossen Saale des Potsdamer 
Schlosses 413. - Stadtschloss 623 u. [ 
- Stadtschloss, Front nach der Marl\.!
seite 636. - Decke im Marmorsaale des 
Potsdamer Stadtschlosses 655. - Bild
hauerarbeiten am Portal des Schlosses, 
Stadtseite. - Kanzel in del' Garnison
kirche 659. - Decke des Marmorsaales 
im Stadtschlosse 667. - Diana und Am
phitrite von Adam. - Venus, Urania 
und Apollo im Schloss Sanssouci von 
demselben 745. - Mercur und Venus 
von Pigalle 746. - Hof- und Garnison
kirche. - Heiligegeistkirche. - Eath
haus. - Der lange Eeitstall 761. -
Thurm der Heiligengeistkirche. - Oran
geriehaus. - Terrassen von Sanssouci 
762. - Orangeriehaus. - Schlossbau von 
Sanssouci 767. - Um- und Ausbau des 
Stadtschlosses. - Halblwlonnaden zum 
Abschluss des Lustgartens. - Neptuns
bassin. - Grosses Gartenportal von Sans
souci 770. - Theater im Stadtschlosse. 
- N eptunsgrotte im Garten von Sans- I 

souci 771. - Das hollandische Viertel. 
- Eathhaus 772. - Gruppen der Halb
kolonnade am Lustgarten und der Attika 
des Stallgebaudes. - Figlirliches am 
Gartenportal zu Sanssouci. - Figuren 
im Garten zu Sanssouci. - Figuren fUr 
das Neptunsbassin ebenda 788. - Mar
morspliinxe am Gartenportal zu Sans
souci. Gruppen vor dem Treppenhause 
des Stadtsclilosses.- Mercur- und Venus
statue im Garten von Sanssouci 789. -
Plafonds von Pesne im Stadtschlosse, in 
Sanssouci, im neuen Palais. - Pla
fonds von Vanloo im Stadtschlosse und 
im neuen Palais 790 .. - Dekoration des 
Stadtschlosses 793 u. f. - Mabel im 
Stadtschlosse von Kambly 798. - Mo
saikplatten und Kamine. ebenda. -
Bronzen ebenda 799. - Bildergallerie 
bei Sanssouci. - lapanisches Haus im 
Garten von Sanssouci. - Neues Palais 
ebenda. - Haus an der Nauen'schen 
Brlicke 866. - Communes, gegenliber 
dem neuen Palais 869. - Freundschafts
tempe!. - Noak'sches, Schulze'sches und 
Krazi'sches Haus 870, - Marmorpalais. 

- Kavalierhaus bei Sanssouci 871. -
Belvedere auf der Terrasse von Sans
souci. - Brandenburger Thor. - Fort
bau des Marmorpalais. - Zimmer Fried
rich \Vilhelm's II. im Stadtschlosse.
Orangeriehaus im neuen Garten. -
Brokes'sches Haus. - Haus, die Patro
nentasche genannt 872. - Marmorvasen 
im Garten von Sanssouci 877. - Figuren
gruppen auf der breiten Brlicke. - Zwei 
Kindergruppen auf der Terrassenmauer 
von Sanssouci. - Basreliefs an den 
Communes und am neuen Palais. -
Statue der Markgrafin von Bayreuth im 
Freundschaftstempe!. - Marmorstatue 
fUr den Saal des Kavalierhauses 878. -
Deckenbilder Eode's im neuen Palais 
881. - Deckenbilder des chinesischen 
Pavilions im Garten von Sanssouci 882. 
Deckenbilder im Kavalierhause und im 
neuen Palais von Frisch 883. - Getrie
bene Figuren in Kupfer von Jury 888. 

Prag. Clementinum. - Bartholomaus
konvikt 240. - Brunnen im Kaisergarten. 
- Grabmal Kaiser l~udolph's II. im Dom 
245. - Salvatorkirche, Welsche Kapelle, 
St. Eochuskirche, Kirche auf Strahof, 
Kloster des Kapuzinerordens, Hauptpor
tal am Hradschin, Lorettokirche, S. 
Ignazkirche, S. Nicolaikirche, Kapuziner
kloster bei St. Joseph, St. Jacobikirche, 
Kirche der AugustineI', Facade der Kirche 
S. Maria de Victoria 4°3 . ...:.... Palast Wald
stein 403 u. f. - Palast Nostiz 404. -
Dreifaltigkeitskirche, Kreuzherrenkirche, 
Karmeliterkirche. - Czernin'scher Pa
last 404 u. f. - Bilder Screta's in der 
Gallerie 414. - Marienkirche 5ID. -
Palast Clam-Gallas 639. - Dekoration 
des Czernin'schen Palastes 659. - Grab
mal des Grafen Mikrowitz in St. Jacob 
660. - Grosspriorpalast 779. - Hrad
schinschloss. - Palais Nostiz. - Erz
bischatiiches Palast 780. - Gitter in der 
Strahower Kirche 797. National
theater 874. 

P urgs ta 11. Bemalte Holzbalkendecke im 
Schlosse 250. 

Pyrmont. Bild Tischbein's im Schlosse 
883· 

Q. 

o u edlin bu rg. Fachwerkshauser 400. 

R.aeren. Graues Steinzeug mit blauer 
Zeichnung 255. 

Ea p p old sw eil er. Schloss 875. 
Eegensburg. Vierungskuppel 1m Dom 

654· 

R. 

Reggio. Grabmal des Bischofs Ugo Ran
goni im Dom 175. 

Eennes. Palais de Justice 572. - Deko
ration im Palais de Justice 591. - Archi
tektur des dritten Audienzsaales 596. -
Saal der Grand Chambre 600. 
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R e u s. Rathhaus 290. 

Riegersburg. Schloss 24[. - Holzdecke 
mit Bildern im Schlosse 249. - Schloss 
40 5. 

Riofrio. Konigliches Schloss 698. 
Rio sec o. .Pfarrkirche Santa Cruz 290. 
Rheinsberg. Dmbau des Schlosses 762. 

- Fortsetzung des Schlossbaues 764.
Dmbau der Stadt 772. - Figuren im 
Schlossgarten 788. - Plafond von Pesne 
im Hauptsaale des Schlosses 790. -
Rathhaus. - Schauspielhaus. - Neuer 
FlUgel am Kavalierhause. - Pharus. -
Eremitage. - Virgil's Grab. - JUfiter
Tempel. - Chinesisches Haus au der 
Remusinsel 87 [ . 

Rohnstock. Portal am Schloss 402. 
Rom. Kuppel von St. Peter 93. - Dmge

staltung des Kapitols durch Michelangelo 
[33· [44. - Hauptgesims und Hofpor
tiken des Pal. Farnese [34. [42. - Ent
wurf zur Villa di Papa Giulio. - Ent
wurf zur Porta Pia. - Chiesa S Maria 
degli Angeli. - Vollendung der St. 
Petersbasilika 134 u. f. - Runder Tem
pel bei der Villa di Papa Giulio. -
Kirche des heil. Andreas. - Pal. di Fi
renze 139. - Bau von St. Peter 141. 144. 
- Villa di Papa Giulio [42. [46. 147. 
- Farnesische Garten (Villa Farnesina) 
142 U. f. - Palazzo Lancelotti. - Casino 
del Papa (Villa Pia) 144. - Pal. Salviati. 
- Pal. Spada. - Capella massimi in 
S. Maria Maggiore. - Villa Monte Dra
gone. - Kirche S. Maria in Valli cella 
(Chiesa nuova). - Pal. Borghese 145.
Villa Medici 146. - Pal. Rucellai 147. -
Kollegium der Jesuiten (Collegio romano) 
147. 148. - Pal. Negroni (spaterSermo
netta) 148. - Altar in der Kirche des 
Hospitals S. Spirito ISO. - Pieta in St. 
Peter 167. - Grabmal fUr Papst Julius II. 
in S. Pietro in vincoli 167 u. f. 171. -
Christusfigur im Querschiff von S. Ma
ria sopra Minerva 169. - Pieta im Hofe 
des Pal. Rondanini. - Selbstportrat des 
Michelangelo im Konservatorenpalast 
des Kapitols 170. - Nebenfiguren an 
den GrabmaJern Leo's X. und Clemens' 
VII. im Chor der Minerva 171. - Grab
mal Paul's III. im Chor von St. Peter 
in Rom. - GrabdenkmaIer der Cap. 
Aldobrandini in der Minerva 172. -
GrabmaIer zweier Nepoten des Pabstes 
Julius III. im Querscliiff von S. Pietro 
in Montorio [73. - GewOlbmalereien 
der Sistina 177 u. f. - Das jUngste Ge
richt in der Cap. Sistina 178 u. f. -
Wandfresken in der Cap. Paolina. -
Geisselung Christi, Wandbild in S. 
Pietro in Montorio. - Kreuzabnahme, 
Bild in Trinita de Monti. - Fresko der 
Halbkuppel im Chor von S. S. Apostoli 
IB2. - Gaud. Ferrari. Allegorisches 
Bild in der Gal. Sciarra IBS. - Luca 
Cambiaso. Malereien im Pal. Borghese 

IB7. - Vasari, Fresken in der Sala 
regia des Vatikans. - Zuccaros, Male
relen im Pal. Farnese. - Diese1ben, 
Bilder der Sala regia im Vatikan. -
Dieselben, Malereien der Casa Bartholdy. 
- D'Arpino, Malereien in der Cap. 
Olgiati. - Derselbe, Zwickelbilder der 
Cap. Paul's III. in S. Maria maggiore 
IB9. - Tibaldi, Deckenfresko in der 
Remigius-Kapelle in S. Luigi de Fran
cesi 190. - Arabesken an der Front der 
zweiten KapelJe rechts in S. Maria della 
Pace 192. - Weiterbau der Kirche del 
Gesii. 30B. - Kirche S. Catarina de' 
Funari. - Weiterbau des Pal. Farnese. 
- Vollendung der Bauten des Kapitols. 
- Kapelle SfOrza in S. Maria maggiore 
309. - Kirche S. Maria de' Monti.
Pal. Boadile. - Kollegium der Sapienza 
310• - Querschiff von S. Giovanni in 
S. Laterano. - Kirche vor der Basilika 
S. Paolo. - Al'chitektonisches del' Fon
tana delle Tal'tarughe und Fontana del' 
Tritonen auf Piazza Navona. - Villa 
N egroni oder Montalto 311. - Obelisken 
vor dem Vatikan, vor S. Giovanni a 
L~terano u. auf der Piazza del Po polo. -
EmwOlbung der Kuppel von St. Peter 
312• - Innendekoration von St. Peter 
313. - Palast des Laterans und die 
Scala sancta. - Fontane im Hofe des 
Klosters S. S. Apostoli. - Fontana 
Felice 314. - Loggien an der Seiten
fa~ade von S. Maria maggiore. - Facade 
von S. Giovanni in Laterano. ~ Bi6lio
thek des Vatikans. - Abschluss des 
vatikanischen Palasts gegen den Stefans
platz. - Theil des Quirinals an Piazza 
Monte Cavallo 315. - Fontana Paolina. 
- PaJ. Giustiani. - Facade von S. Spirito 
und Palast des Kommimdeurs. - Kuppel 
von S. Maria di Loretto. - Kirche und 
Kloster S. Maria in Trivio. - Villa 
Mattei. - Facade del' Kirche S. Maria 
in Valicella 316. - Fortbau vom PaJ. 
Borghese. - Pal. Sciarra di Carbognano. 
Kapelle Paola an der Basilika S. Maria 
maggiore. - Winterchor und anderes 
an S. Maria maggiore 317. - Pal. 
Rospigliosi. - Villa Borghese. - Haupt
altar im Querschiff' von S. Giov. in 
Laterano 317. - Kirche S. Andrea della 
Valle 317. 321. - Pal. Lanzelotti 318. 
320. - Kirche della Trinita de' Pelle
grini. - Pal. Verospi. - Kirche S. 
Carlo. - Professhaus del' Jesuiten.
Volieren der Villa Farnesina. - Pal. 
Pamphili. - Kirche S. Carlo a Catinari 
Kirche S. Grisogno 31B. - Kirche S. 
Gregorio Magno. - Verlangerung der 
St. Peterskirche 319. - PaC Mattei di 
Giove. - Pal. Barberini, Plan 320.
Kirche dei' Incurabili. - Kirche S. Giov. 
dei' Fiorentini. - Portal der Kirche S. 
Susanna. - Pal. Aldobrandini - Pal. 
Pontifico. - Kirche della Vittoria 321. 
- Fontana delle Tartarughe 329. -
SchlUsselvcrleihung in S. Pudentiana. -
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Dieselbe Gruppe in S. Agostino. -
Denkmal Paul's IV. in der Cap. Caraffa 
in der Minerva. - Pabstgraber in den 
Capellen von S. Maria maggiore. -
Grabmal Gregor's XI. in S. Francesco 
romana. - Grabmal des Herzogs von 
Cleve in der Anima. - Grabmal 
Gregor's XIII. in St. Peter 330. -
Bilder der Gallerie im Pal. Farnese 33I. 
335. - Bilder der Caracci's im Pal. Corsini, 
im Pal. Doria u. bei Camuccini 332.333. -
Fresken in einem Saale des Pal. Ve
rospi (Torlonia). - Elemente im Pal. 
Borghese. - Putten am GewOlbe der 
Chornische von S. M. della pace 335. -
Aurora im Pal. l~ospiogli: - Altarbild 
in S. Trinita de' Pellegrini. - Christus
kopf von Guid. Reni im Pal. Corsini. -
S. Michael in der Concezione. - Ma
donna Guid. Reni's im Quirinal 338. -
Engelkonzert in S. Gregorio. - Fresken 
in S. Andrea della Valle. - \i\Tand
fresken in S. Luigi de' Francesi. - Bild 
Domenichino's ill der Gallerie des Vati
kans 339' - Bilder desselben in S. Gre
gorio, 111 S. Maria degli angeli, in S. 
Carlo a Catinari, in S. S'i1vestro a monte
cm'allo, im Kasino Rospigliosi, im Pal. 
Barberini, im Pal. Borghese, im Pal. 
Costaguti, in der Villa Ludovisi 34 T. -
Bilder Guercino's in der Gallerie des 
Kapitols, im Pal. Spada, in der Villa 
Ludovisi, in der Gallerie des Vatikans, 
bei Camuccini 342. 343 - Malereien 
in der Kuppel von S. Andrea della Valle 
343. - Bilder Caravaggio's in S. Luigi 
de Francesi, in der Gallerie des Vati
kans, in S M. del popolo, im Pal. Spada, 
im Pal. Doria, im Pal. Corsini, bel Ca
muccini, im Pal. Borghese, im Pal. 
Sciarra, in der Gallerie des Kapitols 344. 
345. - Bilder Biliverti's im Pal. Bar
berini 345. - Bilder Valentin's im Pal. 
Sciarra. - Bilder Sarazeni's im Pal. 
Doria, in der Anima und in S. Maria 
della Scala 347. - Stllckirung des Ge
wlilbes der Vorhallen von St. Peter. -
Wanddekoration der GaJlerie im Pal. 
Farnese 348. - Mosaikbilder in der 
Kuppel von St. Peter 350. - Haupt
altar von St. Peter und die Confessio 
von St. Peter 35 I. - Statue des St. An
dreas in St. Peter 434. - S. Susanna in 
S. M. di Loretto 435. - Bilder von Ru
bens im Chor der Chiesa nuova, im 
Pal. Corsini, in der Gallerie des Kapi
tols, im Casino Rospigliosi 437. - Bild 
von Rubens im Pal. Doria 440. -
Bilder von van Dyck im Pal. Borghese, 
im Pal. Colonna 443. - Bilder von 
Mathaus Bril in der Sala ducala und 
in der Biblioteca des Vatikans, im Pal. 
Colonna. - Bilder von Paul Bril im 
Pal. Sciarra und im Anbau bei S. Ce
cilia. - Bild von Sammtbreughel im 
Pal. Doria 445. - Bild Honthorst's in 
S. Maria della Scala, im Pal. Doria 45 I. 

- Pal. Barberini 490 u. f. - Baldachin 

Uber dem Hauptaltar von St. Peter. -
Dekoration der Kuppelpfeiler, daselbst. 
- Bronzenes Gehause fLir den Bischofs
stuhl und Dekorationen der Chorwand, 
daselbst. - GlockenthUrme an St. Peter. 
- Kolonnaden an St. Peter. - Scala 
regia 492 und 493. - Cap. Cornaro in 
Chiesa della Vittoria. _. Chiesa di S. Bi
biana. -' Chiesa S. Andrea. - Kirchen 
S. Maria Santo und S. Maria di Mira
coli 493. - Hospital S. Spirito. - Pal. 
S. S. Apostoli. - Palast auf dem Monte 
Citorio. - Collegium da Propaganda 
Fide. - Pal. Doria Panfili 494. - Ovale 
Treppe im Pal. Barberini. - Pal. Giu
stiani. - Innendekoration von St. Peter. 
- Innendekoration von S. Giovanni in 
Laterano. - S. Ivo alia Sapienza. -
S. Agne,e und das Collegio Innocen
ziano 496. - Glockenthurm von S. An
drea delle Fratte. - Kloster S. Philippo 
de Neri. - Pal. Falconieri. - Pal. Sca
rolino. - Facade des Pal. Pamphili
Doria. - Kolonnade am Pal. Spada.
Kirche der sieben Schmerzen Zll S. Pie
tro in Montorio. - Kirche S. Carlo alia 
quattre Fontane 497. - Kirche S. Igna
zio. - Villa Panfili oder di Belrespiro. 
- Hochaltar del' Kirche di S. Nicola 
de' Tolentini. - Kilche S. Carlo. -
Villa Sacchetti 498. - Xa'{eriusaltar in 
del Gest!. - Kirchc S. Maria delle Pace. 
- Portal del' Kirche S. Maria in Via 
lata. - Kirche S. Luca. - Hauptaltar 
und Dekoration der Unterkirche in S. 
Martino a' Monti 499. - Kirche S. Carlo 
a' Catinari. - Facade und Portike del' 
Kirche S. Grisogno. - Atrium und Fa
<;adc von S. GrcLgorio magno. - Fa<;ade 
der Kircbe S. Maria della Valle. - Grab
mal fUr Clemens IX in S. Maria Mag
giore und hintere Facade. - Kirche 
GeStl e Maria. - Kircl-ie S. Lorenzo in 
Pi sci bus. - Kirche S. J'liaria a' Monti. -
Kirche S. S. Cosmo e Damiano 501. -
Villa Barberini. - Portike der Facade 
an S. Maria in Trastevere. - Pal. Alfieri. 
- Villa Alfieri. - Pal. Astalli. - Pal. 
d'Aste. - Facade und Dekoration der 
Kirche'S. Silvestro in Capite. - Kirche 
S. Maria in Campo Marzo. - Pal. Co
lonna di Sonnino. - Pal. Muti Bussi 
502. - Pal. Muti Papazurri. - Pal. 
Doria-Panfili. - Facade von S. Carlo. 
- Umbau von S. Maria in Cosmedin 
llnd von S. Maria in Monticelli. -
Kirche S. S. Apcistoli. Facade 
von S. Maria de Trastevere. - 'Die 
Ripetta. - Die spanische Treppe 503.
Reiterstatuen Konstantin's und Karl's des 
Grossen in der Vorhalle von St. Peter. 
- Statue des Pluto in der Villa Ludo
visi. - Apoll und Daphne in der Villa 
Borghese 517. - Statue del' Grafin Ma
thildis in St. Peter. - Der schleudernde 
David in der Villa Borghese. - Engel
statuen auf Ponte S. Angelo. - Statuen 
in der Cap. Ghigi in S. Maria del po-
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polo. - Kolossalstatue des S. Longinus 
in St. Peter 518. - Font~ine des Obe
lisken auf Piazza Navona. - Die Bar
caccia. - Der Glaucus. - GrahmUler 
Urban's VIII. und Alexander's VII. in 
St. Peter. - Pieta in der Krypta unter 
del' Kapelle Corsini im Lateran. - Statue 
der heil. Bibiana in S. Bihiana. - Sta
tue der Ludovica Albertoni in S. Fran
cesco a ripa, - Heil. Sebastian in S. 
Sebastiano 519. - V erzlick ung der heil. 
Teresa in S. M. drlla Vittoria. - Cate
dra in St. Peter. - Ciborium in del' 
Kapelle des heil. Sakraments in St. Peter. 
- Gemalde daselbst 520. - Statuen der 
S. Veronica, der heil. Helena und des 
heil. Andreas in St. Peter. - S. Caecilia 
in S. Caecilia. - Statue des heil. Igna
tius in del Gesu. - Statue des heiligen 
Ignatius in St. Peter. - Grabmal Gre
gor's VIII. in St. Peter 52!. - Grabmal 
Leo's XI. in St. Peter 520. - Attila in 
St. Peter. - Reliefs libel' den Apostel
statuen im Lateran 521. - Grabmal der 
Maria Sohieska in St. Peter. - Grabmal 
Benedict's XIV. in St. Peter. - Grabmal 
Benedict's XIII. in der Minerva. - Sta
tuen der Fontana di Trevi 524. -
Deckengemalde del' Chiesa nuova. -
Deckengemalde im Hauptsaale des Pal. 
Barberini 524. - Malerei eines Saales im 
Pal. Pamfili 525. - Madonna del rosario 
in S. Sabina. - Heilige Familie im Pal. 
Doria. - Madonna im Pal. Borghese 
525. - Bild Spagnoletto's im Pal. 
Borghese. - Bila der heil. A pollonia 
im Pal. Corsini. - Ebenda, das Ecce 
homo von Dolci 526. - Bilder des Ca
labrese im Pal. Doria und Pal. Borghese 
528. - Bild Morrealese's im Pal. Co
lonna. - Bilder Torrigiani's im Pal. 
Doria. - Bild Salvator Rosa's im Pal. 
Colonna 529. - Bilder Bourguignon's 
im Pal. Borghese 530. - Blumenmalerei 
von Mario ae' Fiori im Pal. Borghese. 
- Bilder Castiglione's im Pal. Colonna 
53!. - Deckengemalde der Kirche del 
Gesu und S. Ignazio und Kuppel des 
Collegio romano 532 u. f. - Bilder 
Sacclii's in S. Carlo ai catinari und in 
der Gallerie des Vatikans 535. - Bilder 
Maratta's im Pal. Barberini, in S. Maria 
del popolo, im Pal. Corsini und Doria 
535 u. f. - Bild Battoni's in S. Maria 
degli Angeli. - Deckenfresko im Haupt
schiff des GeSl! vop Gauli. - Skizze zu 
demselben im Pal. Spada. - Decken
bild in S. Gregorio von Constanzi. -
Plafondbild im Pal. Colonna von Luti. 
- Altarbllitter in St. Peter von den 
Christofaris 536. - Bilder Panini's im 
Pal. Corsini 537. - Altar des Francis
cus Xaverius in der Kirche del Gesu 
538. - Ignatiusaltar in del Gesu. -
Ebenda, die Altlire an den Enden des 
Querschiffes 539 u. f. - Gruppe Teu
don's in del Gesu 576. - Apostelfiguren 
von Legros in den Pfeilernischen des 

Laterans. - Statue des S. Aloys (10n
zaga in S. Ignazio. - Statue des S. 
Ignatius im GeSl!. - Statue des heil. 
Stanislaus Kostka in S. Andrea 577. -
Bild N. Poussin's in der vatikanischen 
Gallerie, im Pal. Sciarra, im Pal. Cor
sini und in der Gallerie des Kapitols 
58 r. - Bild N. Poussin's im Pal. Co
lonna 583. - Bilder Poussino's in S. 
Martino a' monti, im Pal. Colonna und 
im Pal. Corsini 583. - Bilder Tassi's im 
Pal. Corsini 585. - Bilder Le Lorrain's 
im Pal. Doria, im Pal. Rospigliosi, im 
Pal. Sciarra, im Pal. Barbermi, bei Ca
muccini.- Bilder Bourguignon's im 
Pal. Borghese 585. - Bild von Velas
quez im Pal. Doria 701. - Bild von 
Subleyras in S. M. degli Angeli 749. -
Facade von S. Giov. de' Fiorentini. -
Hallptfacade der Basilika S. Giov. in 
Laterano 821. - Kapelle Corsini, ebenda. 
- Pal. della Consulta 822. - Pal. Cor
sini. - Fa~ade von S. Maria Maggiore. 
- Umbau del' Kirche S, Cecilia. -
Pal. Petroni. - Kirche della Morte. - Fa
cade und V orhalle von S. Croce in Ge
rusalemme 823. - Kirche und Vor
platz del' PriOl'ata di Malta. - Umbau 
der Kirche S. Maria degli Angeli 824. 
- Bibliothek des lesuitenkollegiums.
Kloster San Agostino. - Fontana di 
Trevi. - Villa Bolognetti. - Kirche S. 
Alessio. - Facade von S. Paolo ausser 
den Mauern. :..... Villa Albani 825. -
Chor des Laterans. - Sakristei von St. 
Peter. - Doppeltreppe im Vatikan. -
Museo Pio-Clementino. - Facade von 
S. M. in Aquiro degli Orfanelli'. - Pal. 
Braschi 826. - Deckenbild in S. Luigi 
de' Francesi 830. - Statuen Canova's 
in del' Villa Borghese, im Belvedere des 
Vatikans. - Grabmliler desselben in 
S. S. Apostoli, in St. Peter, in S. Croce, 
in S. Maria de Frari 830. - Decken
fresko in S. Eusebio. - GewOlbemale
reien in der Stanza de' Papiri des Vati
kans. - Parnass in der Villa Albani. -
Fresken in S. Maria presso S. Celso 
832. - Statue von Houdon in S. M. 
degli Angeli 85 r. 

Roskilde. Denkmaler der Konige in del' 
Gruftkirche 805 

Rothe nb iug a. d. Tau bel'. Rathhaus 
224. - SpJtalgebliude. - Haus No. 343 
in der Schmledgasse. - Portale des 
Schulgebaudes. - Ofenkacheln 225. -
Marktbrunnen (Hertrich) 242. - Tlife
lung im Saale des Haffner'schen Hauses 
256. - Bemalte Stuckdecke im Hause 
No. 165 417. - Schrank bei Herrn Graef 
420. 

R 0 s t 0 c k. BlUcherstandbild 879. 
Rotterdam. Borse 906. 
Rouen. Grabmal des Louis de Breze in 

del' Kathedrale 212. - Reliefs an den 
Thliren von St. Madou 212. 220. - Haus 
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_. Haus, Rue St. Patrice 371. - Glas- ter 255. 
in der Rue de la Grosse-Horloge 360'1 R lideshei m. Kachelofen bei Herrn Reu-

malereien in der Kirche St. Quen 382. R u P pin. Gartenhaus 764. 

s. 
Saarbrlicke n. Schloss 875. 
Saintes. Brlicke liber die Charente bei 

Saintes 563. 
Saint-Germain-en-Laye. Umbau des 

alten Schlosses 198. 204. - Das neue 
Schloss 359 u. f. 

Saint-Mauro Schloss 207. 
Saint- Trond. Kirche des Recollets 713. 
Salamanca. Schloss und Archivgebaude 

290. - Skulpturen im Collegio Mayor 
291. Jesuitenkollegium, Kollegium· von 
Santiago 478. - Kloster def Carmen 
calzado 479. - Umbauten am Kloster 
Sancti Spiritus und am Alcantara-Stift 
912. 

Salerno. Hochaltar in St. Mathlius 316. 
Salzburg. Dom 323. - 405 und 406. -

Festung Hohen - Salzburg, erzbischof
licher Palast und Brunnen auf dem 
Domplatze 406. - Neue Favorite. -
Kircne Unserer lieben Frauen 643. -
Schloss Hellbrunn. - Klostergebaude 
zu Maria-Schein und St. Peter 654. 

Santiago. Fa~ade der Kathedrale 909. 
Saronno. Fresken in der Kirche von 

Gaud. Ferrari 185. 
Schleusingen. Stadtkirche 786. 
Schonhausen. Schloss 630. - Roccoco-

saal im Schloss 773. 
Schussenried. Kloster 783. 
Schwarzbrunn. Schloss 786. 
Schwedt a. d. 0 der. Malereien im mark

grafiichen Schlosse 4 [3. - Schloss 623. 
- 632 - 762. - Reithaus. - Operetten
theater - Rathhaus - Franzosische 
Kirche 873. 

Schwerin. Neustadter Palais 876. 
Seckau. Mausoleum mit Marmorpoly

chromie. - Schmiedeeiserne Thiir und 
Bronzegitter 25 I. 

S ego via. Briicke 289. - Alcazar 290. 
Sens. Erzbischofiicher Palast 207. 
Sevilla. Kapitelsaal der Kathedrale 285. 

Lonja (Borse) 289. - Campana, Kreuz
abnahme in der Kathedralel Reinigung 
Maria und Auferstehung der Heihgen, 
ebenda. - Bilder desselben in den an
deren Kirchen. - Vargas, Adam und 
Eva in der Kathedrale. - Derselbe, 
Altarwerk in der Kathedrale 291. -
Derselbe1 Kreuzabnahme an der Treppe 
der Kirche San Pablo 292 - Kloster 
Buenavista bei Sevilla 479. - Kirchen 
Santa Claral San Lorenzo und San 
Pedro. - BIld von Pacheco in S. Ysa
bel. - Bild von Roe1as in der Kathe-

E B E II. 

drale 480. - Bild von Roe1as in S. 
Isidro. - Bild von Herrera el viego in 
S. Bernardo. - Kruzifix von Montanez 
in der Kathedrale 48 [. - Minoritenc 

kirche 691. - Altartabernakel in der 
Kirche San Salvador. - Facade des 
Stifts von Santelmo. - Klosterkirche 
San Pablo 693. - Kirche des Stifts "de 
las Becas". - Hauptfacade des erz
bischofiichen 'Palasts 696: - Bild Zur
baran's im Museum 700. - Bilder Mu
rillo's in der Kathedrale und in de la 
Caridad. 704. - Chorpult in der Kathe
drale 708. 

Shrewsbury-Castle 898. 
Siegburg. Weisses Steinzeug 255. 
Siena. Grossherzoglicher Palast 163. 

Stuhlwerk in der Chornische des Doms 
194. - Bild Manetti's in S. Pietro in 
Castel vecchio 346. - Statuen in del 
Cap. del orto im Dom 518. - Bild 
Conca's im Hospital della Scala 537. 

Simmern. Denkmliler in der Kirche 
243· 

So iss 0 n s. Pavillon der Arq uebusiers 373. 
Solesmes. Statuen des Klosters 214. 
Sonnenburg. Schloss 623. 
Spandau. Altar in der Nicolaikirche 

245· 
S P ei e r. Wiederherstellung des Doms 

876. 
Stanz. Of en im Winkelriedhause 261. 
St. C lou d. Schloss 568. - Bilder Rous

seau's im Schlosse 593. 
Stettin. Konigsthor 637. - Standbild 

Friedrich's des Grossen 879. 
St. Gallen. Stiftskirche 802. 
Stockholm. Deutsche Kirche 482. -

Konigliches Schloss 716. - Werke 
Sergell's im Museum 914. 

Strassburg. Denkmal Moritz von Sach
sens in der Thomaskirche 746. - Place 
Broglie 783. - Zunfthaus der Kaufleute 
876• 

Strawbury-Hill. Villa 896. 
Strelna. Lustschloss 721. 
Stuttgart. Lusthaus 235. - Thurm an 

der Siidostecke des Schlosses 392. -
Schloss Favorite bei Stuttgart 653. -
Schloss Ludwigsburg bei Stuttgart 783. 
- Neue Residenz. - Carlsschule 784. 
- Lustschloss Solitude bei Stuttgart. 
- SchWsschen Favorite. - SchWsschen 
Monrepos 875. 

S u II y. Chateau de Sully 209. 
Sursec. Beck-Leu'sches Haus 424. 

33 
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Tanlay. Chateau de Tanlay 209. - 368 
u. f. - 551. 

Tarragona. Kathedrale 289. - Kapelle 
S. Tekla in der Kathedrale 9II. 

Temple Newsam 281. 
Tilliers. Kirche 2II. 

Tivoli. Villa d'Este 311. 
Toledo. Treppe des Alcazars 285. -

Alcazar 289. - Kapelle del Sagrario. -
Kirchen der Bernardinerinnen und der 
Minimen. - Kirche der Dominikane
rinnen 290. - Grabmal des Erzbischofs 
im Hospital von San Juan Bautista. -
Reliefs im Chore der Kathedrale 291. 
- Wappen im Winterchor der Kathe
drale 293. - Kapelle del Sagrario in 
der Kathedrale 478. - Allulzar. 
Hathhaus 479. - Freskobilder der Ka
pelle del Sagrario 481. - Fenster in 
Cler Kathedrale und der Altar "el trans
parente" 696. - Thron flir die Statue 
der heil. Jungfrau in der Kapelle del 
Sagrario der Kathedrale 707. - Ge
sclinitzte Wappen im Winterchor der 
Kathedrale 913. 

Tor g au. Schloss Hartenfels 401. 
To ul 0 n. Portal des Hotel de Ville. -

Heste def Schiffsschnitzereien Puget's 
im Arsenal. - Haus Puget's 575. -

U cles. Kuppel des Klosters 289. 
Altartabernakel in der Konventual
kirche 691. 

U I m. HauptthUr des MUnsters 421. -
Gitter im MUnster 671. 

Vadstena. Schloss 295. 
Valdemorilla. Kirche 289. 
Val d u c. Abtei 90S. 
Valencia. Stift und Kirche del Corpus 

Christi 290. - Kirche der Minimen 696. 
- Aduana. - Kapelle S. Vincente Ferrer. 
- Eremitei N. S. de Nales. - Palast 
des Grafen Paterna. - Kapelle N. S. 
del Carmen im Karmeliterkloster 908. -
J:\reuzgang und Hauptportal des Domi
mkanerklosters 91I. 

Vall ado lid. Kirche de las Augustin as 
289. - Kathedrale 289. - Altar in der 
Kirche S. Benito. - Skulpturen des 
Berruguete im Museum 291. - Kreuz
gang von N uestra Senora de Prado, das 
Kanzleigebaude 479. - Haus des Viz
conde von Valoria. - Gallerie des Kreuz-

T. 

Kinderengel in der Kirche des Minimes. 
- Zwei Engelfiguren in der Kathedrale 
576. - Stuhlwerk der Kirche St. Pierre 
383. 

To urna y. Kirche der Abtei St. Martin 
7[0. - Abtei von St. Martin 90S· 

Trier. Denkmal und Kanzel im Dom. -
Epitaphien 111 der Liebfrauenkirche. -
Brunnen auf dem Marktplatze 243. ~ 
Raerener Krug im Besitz eines Vereins 
255. - Schatzkammer und Treppe am 
Dom 393. - Cratz'scher Altar in der 
Liebfrauenkirche 410. 

Troyes. Glasbild in der Bibliothek 610. 
TUbingen. Grabmonumente in der 

Siiftskirche. - Grabmal an der Aussen
seite der Stiftskirche 409. 

Turin. Pal. Carignano. - Thor am Po. 
. - Kapelle del Santo Sudario. - Kirche 

S. Lorenzo. - Kirche S. Philippo di 
N eri 510. - Kirche und Kloster della 
Superga. - Fa~ade der Karmeliter
kirche. - Treppe des koniglichen 
Palasts. - Kirche des Berges Carmel. 
- Kapelle, Marstalle und 01~angerie des 
JUgerliofs 512. - Jagdschloss Stupinigi. 
- Westfacade des Pal. Madama. -
Pal. Birago de Borgaro. - Pal. del 
Duca d'Aosta 513. - Kirche S. Rocco 
829. 

Urbino. Pal. Albani. - Kirchen S. Fran
cesco und S. Domenico 824. 

Utrecht. Lesepult im Stadtmuseum 276. 
- Portal vom alten Hospiz "Brunten
hof" 428. - vVindfang 71. 

v. 
ganges im Benediktinerkloster 699. -
Kirche der Augustiner Missionare 909. 
- NonnenIdoster Santa Ana 909. 

Vallery. Chiiteau de Vallery 201. 
Vandreuil. Puget's Gruppe, Janus und 

die Erde 575. 
Varallo. Bilder in der Cap. del sacro 

monte von Gaud. Ferrari. - Fresken in 
der Minoritenkirche von demselben 185. 

Vene dig. Loggia am Campanile von 
S. Marco 149. - Kirche S. Giorgio 
Maggiore. - Facade von S. Francesco 
della Vi9na. - 'Kirche del Redentore 
153. - Kirche des Nonnenklosters delle 
Zitelle. - PIafond und Thurm der SaIa 
delle quatro Porte im Pal. Ducale. -
Kloster der Carita 156. - Hochrelief~ 
der Leichnam Christi mit zwei EngeIn 
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in S. Giuliano. - Hochaltargruppe in 
S. Giorgio Maggiore. - Bronzestatuen 
auf dem Hochaltare der Redentore. -
Statu en neben dem Hochaltar in S. 
Tommaso. - Statu en in S. Maria de' 
Miracoli, vor der Chorbalustrade. -
Madonnenstatuen in S. Salvatore und S. 
Giorgio Maggiore. - Statuen am Dogen
grab T_oredan 174. - ThUrskulpturen in 
der Sala delle quattro porte. - Altar
statu en in S. Stefano. - Statu en am 
Grabmal Priuli und ein Salvator mundi 
in S. Salvatore 175. - Grabmal des 
Aless. Vittoria in S. Zaccaria. - Statue 
eines Propheten ebenda. - Statuen des 
h. Sebastian und h. Rochus in S. Sal
vatore. - Statue des h. Hieronymus in 
den Frari. - Statuen der h. Katharina 
und des Daniel auf dem Lowen in S. 
Giulian. - ThUrgiebel und Karyatiden 
der Sala dell' Antlcolle,gio. - Apostel
figuren in der AbbaZla. - Statuetten 
U]:Jer den Weihbecken im Redentore.
Bronzestatuen des Moses und Paulus an 
der Facade von Francesco della Vigna. 
- Engel am Altar in S. Francesco della 
Vigna. - Atlant in der Biblioteca. -
Atlanten in der Sala dell' Anticollegio 
175. - Tintoretto, Bilder in der Scuola 
di S. Rocca 186. - Brunnen im Hofe 
des Marcuspalasts 192. - Mausoleum 
des Dogen Nicola da Ponte in der Carita. 
- Museum in der Biblioteca. - Pro
curatie nuove. - Pal. Pietro Duodo.-
Restauration desDogenpalastes.- Rialto
brUcke. - Gefangmsse. - Pal. Corner 
zu Murano. - Pal. Barbarigo. - Pal. 
Grimani. - Pal. Vendramin. - Pal. Con
tarini. - Hospital von S. Lazzaro. -
Capella del Rosario an S. Giovanni e 
Paolo. - Scuola di S. Girolomo, jetzt 
Ateneo. - Pal. Balbi. - Bronzebrun
nen im Dogenpalaste. - Kandelaber in 
S. Stefano alia Salute und S. Mano. -
Kirche S. Pietro in Castello. - Kirche 
del' arc angelo Raffaele. - Kirche Ma
donna derPianto 323. - Stuhlwerk in S. 
Giorgio Maggiore, Wandgetafel in der 
Cap. del rosario in S. Giov. e Paolo, 
im Chor der Carmineh und in den oberen 
Slllen der Scuola S. l(OCCO 351. - Bild 
Rembrandt's im Pal. Manfrin 450. -
Kirche S. Maria delle Salute 505. - Pal. 
Pesaro. - Pal. Rezzonico. - Pal. Ca
Jlorilla. - Pal. Giustiani-Lolin. - Pal. 
aa Lezze alIa Misericordia. - Pal. Wid
mann. - Treppe im Konvent von S. 
Giorgio. - Alt~ire in S. Francesco della 
Vigna und Pietro di Castello. - L'ospe
daletto. - Facade der Kirche S. Giu
stino. - Inneres der Kirche degli Scalzi 
506. - Monument Pesaro. - Monument 
Erizzo in S. Martino. - Facade von 
S" Maria Zobenigo 506. - Fa~aden der 
Kirchen dell' Ospedale, S. Teodoro, S. 
Salvatore und degli Scalzi. - Pal. Sa
vorgan. - Dogana. - Facade der Scuola 
S. Basso. - Fas:ade der Kirche S. Moise. 

- Inneres der Kirche S. Eustachio. -
Hauptaltar der Kirche degli Scalzi 507. 

Inneres der Kirche dei Gesuiti. -
Facade von S. Eustachio. - Pal. Corner 
deI1a regina. - Fa<;ade der Kirche dei 
Tolentini. - Pal. Diedo. - PaL Priuli. 
- BrUcke delle Penitenti. - Treppe des 
Pal. Sagredo 508. - BronzerelieIs in S. 
Giovanni e Paolo. - Statuetten auf dem 
Hochaltare der Redentore. - Statu en 
der Cap. Vendramin in S. Pietro di Ca
stello. - Statu en auf dem Hochaltar der 
Salute. - Mausoleum des Dogen Valier 
in S. Giovanni e Paolo 522. - Grabmal 
des Dogen Pesaro in den Frari 523. -
Bild Sassoferrato's im Pal. Manfrin 525. 
- Deckenbilder in S. Pantaleone 534. -
Deckenbilder Tiel'0lo's in S. Maria della 
pieta, in S. S. Giov. e Paolo 535. -
Bild Longhi's in der Akademie 537. -
Bilder N. Poussin's in der Akademie 
581. - S. Simone minore. - Inneres 
der Kirche S. Rocco. - Facade der 
Akademie. - Drittes Stockw'erk des 
Pal. Rezzonico. - Kirche Gesuati. -
Pal. Grassi. - Inneres der Kirche S. 
Ermagore e Fortunato. - Kirche della 
Pieta 826. - HauJ?tkapelle von S. Maria 
della Fara. - Klrche S. Leonardo. -
Facade von S. Rocco. - Kirche S. Gio
vanni in Oleo. - Ospedaletto. - Ka
pelle S. Gherardo Sagredo in S. Fran
cesco della Vigna. - Eine Front des 
Dogenpalastes, - Pal. Erizzo. - Scuola 
della Carita. - Kirche del Nome di 
Gesu. - Theater la F enice. - Giardini 
pUblici 827. 

Vercelli. Bilder in S. Christofero und S. 
Paolo von Gaud. Ferrari 185. 

Verden. Grabmal eines Bischofs im Dom 
4II• 

Verneul. Chateau de Verneul 201. 
Verona. Statuen am ersten Altar rechts in 

S. Anastasia 174. - Facadenmalerei am 
Pal. Murari della Corte' 348. - Taber
nakel in S. Nicola 510. - Palliste fUr 
die Grafen Pindeamonti und Giuliari bei 
Verona. - Museo lapidario. - Dogana. 
- Gebliude der Philharmonie 827. 

Versailles. Denkmal des Herzogs von 
Rohan 375. - Schloss 554. 556 u. f. 573· 
- Stallungen, Orangerie, Grand-Com
mun und Kapelle des Schlosses. -
Schloss de Clagny. - Schloss von Meu
don 564 u. f. - Schloss von Trianon 
568. - Japanesische Kolonnade von 
Grand-Trianon 573. - BUste Louis XIV. 
im Salon der Diana 576. - Marmor
gruppen im Apollobad des Gartens. -
Kamin und Stuckos im ersten Audienz
saaL - Drei Marmorfiguren im Apbllo
bade 577. - Basrelief im Salon de la 
guerre. - Skulpturen der Schlosskapelle 
578. - Reiterstatue Louis' XIV. 579· -
Bilder Lebrun's im Schlosse 588 u. f. -
Coypel's Bilder der Kapelle. - Male-

33* 
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reien von Delafosse im Schlosse. - Ma
Ie rei en Lemoine's im Schlosse 59!. -
Bilder van der Meulen's und Martin des 
Batailles' 593. - Salon der Diana. -
Salon de la Guerre. - Salon de la Paix 
600. - Fontaine de la Pyramide 607. -
Glasmalereien 6IO. - Schlafzimmer der 
Konigin 735. - Salon der Medaillen 
736. - Figuren des Neptunsbassins 746. 
- Dekoration des Theatersaals im 
Schlosse. - Petit-Trianon 839. - Innen
dekoration von Petit-Trianon 854. 

Vice-Ie-Comte. Glasmalereien in der 
Kirche St. Katharina 382. 

Vicenza. Basilika (Umbau des Pal. della 
ragione ISO. - Pal. fUr Giusep'pe de 
Portio - Pal. Marcantonio Tiene (Jetzige 
Dogana). - Pal. Chieregati. - Pal. 

Valmarana 151. - Haus beim pill. Chiere
gati. - Pal. Barbarano. - Fragment auf 
Piazza del Castello. - Loggia del Dele
gato. - Teatro olimpico. - Rotonda 
(bei Vicenza) 152. - Teatro olimpico. 
- Pal. Trissmi 322. - Kirche der Vater 
von Araceli 510. - Pal. Cordellina 827. 

Villier-Cotterets. Schloss 201. 204. 

Vilvorde. Stuhlwerk in der Haupt-
kirche 436. 

Vitoria. Klosterkirche San Francisco 479. 
- Theater 913. 

Vizen. Bilder von Gran-Vasco in der 
Kathedrale 292. 

Vlierbeck. Abteikirche 905. 

w. 
Wanstead-House 680. 
W arsch au. Schloss Willanow. - Palast 

Kracynski 626. 
Warwick. Thurm der Pfarrkirche 683. 
Wernigerode. Haus an der Breiten-

strasse 400. 
Wertheim. Denkmal fUr die Grafen von 

Wertheim in der Stadtkirche 242. 
W es e 1. Silbervergoldeter Pokal 254. 

Berliner Thor 636. 
Westwood House. Schloss 280. 
Wid e v i 11 e. Schloss de Wideville 304. 
Wi e n. Salzfass von Cellini in der Am-

braser Sammlung 194. - Umbau der 
Kirche am Hoi. -' Konigskloster. -
Schottenkirche 240. - Einfahrtsthor der 
~Qfburg 222. 242:, - Peter Breughel, 

ahn, tlauernprugelei in der k. k. GaJlerie 
272. - Vargas, Madonna mit dem 
Christuskinde in der Gallerie Esterhazi. 
- J oanez, Christusbild in der Gallerie 
Esterhazi 292 - Kirche der Franzis
kaner Ztl St. Hieronymus, Kirche der 
I\apuziner, Kirche der heil. Theresia, 
U Dlversitatskirche, St. Laurenzkirche, 
Pfarrkirche bei den Dominikanern. Erz
bischhOfliche Kapelle, Kirche an der 
Brigittenau , Kirche zu St. Rochus, 
Amalienhof der Wiener Hofburg, Kirche 
der Serviten, Kirche der Paulaner, Kirche 
St. Anna, Kirche St. Leopold. - Leo
fEldinisch~L Tr~kt deL UQ[bUIX..~o.~ 

rsullller - NOnnenkirche, Kir-che der 
barmherzigen Bruder, Kirche zu Maria
hilf, Schottenkirche, Kirche der Weiss
spanier, Kirche St. Margareth, Kirche 
der Minoriten) Kirche zu Mariatreu 405. 
- Bilder im Lichtenstein'schen Garten
palast von Pozzo, Bellucci, Franceschini 
und Rottmeyer 414. - Altarbild von 
Rubens in der k. k. Gallerie 437. -.-: 
Bilder von Rubens im Belvedere 440. 
- Bilder von Snyders in der Gallerie. 

- Bild von P. Brueghel d. Jiing. in der 
Lichtenstein'schen Gallerie 446. - Bild 
Rembrandt's in der Gallerie Esterhazi 
450. - Bilder von Swanevelt in der 
k. k. Gallerie und in der Gallerie Ester
hazi 459. - Bild de Heem's in der 
k. k. Gallerie 464. - Bild von Pacheco 
in der Gallerie Esterhazi 480. - ~
schloss Schonbrunn bei Wi~q_637lLl'. 
.::-pfarrkIrche zu St. Peter.' - Palast 
Trautson 638. - Ausbau der Hofburg 
640.- Winterreitschule.- Hofbibliothek .. 
- Staatskanzlei. - Karlskirche 641 U. f. 
- Kaiserliche Stallungen. - Palast fUr 
den Prinzen Eugenius von Savoyen. -
Palast Bathiany. - Palast Stratmann. -
FUrstlich Schwarzenberg'sches Garten
palais 642 u. f. - Deckenbilder daselbst 
643. - Mehlgrube. - Lichtenstein'scher 
Palast 643 u. f. - Lichtenstein'sches 
Majoratshaus - Belvedere. - Daun'scher 
Palast. - Kinsky'sches Fideikommiss
haus 645. - Theresiani'sche Ritteraka
demie. - Harrach'scher Palast. 
Palast Lobkowitz. - Ursuliner- Kirche. 
- Kirche Unserer lieben Frauen. -
Kirche der barmherzigen BrUder. -
Kirche zu Mariahilf. - Klrche der Weiss
spanier. - Kirche zu St. Margareth. -
Kirche der Minoriten. - Kirche zu 
Mariatreu 646. - Elisabethkirche. -
Kirche zu Lichtenthal. - Kirche der 
Salesianerinnen. - Kirche zu Maria 
Trost. - Kirche des Waisenhauses 647. 
- Dreifaltigkeitssaule. - Reliefs an den 
Saul en der Karlskirche 660. - Fresken 
der Kuppel in St. Maria Treu. - Sopra
portenbilder im Schwarzenberg'schen 
Gartenpalais. - Kuppelbilder III der 
Hofbioliothek. - Fresken in der Karls
kirche und in St. Peter 663. - Marmor
arbeiten undDekorationen im Schwarzen
berg'schen Gartenpalais 667. - Thore 
am Belvederegarten 673. - Bild Pereda's 
in der Gallerie Esterhazi. - Bild Mi-



Ortsverzeichniss. 

randa's ebenda 703. - Bilder Murillo's 
in der Gallerie Esterhazi 704. - Fa'fade 
des Blirgerlichen Zeughauses. - Zu
bauten am Schwarzenberg'schen Garten
palais. - Reitschule. - V otivdenkmal. 
- Umbau von Schonbrunn 779. -
Skulpturen am Schwibbogen der Reichs
kanzlei. - SkuljJturen der Carlskirche. 
- Statuen im Garten des Schwarzen
berg'schen Sommerpalais. - Figuren 
am V otivdenkmal. - Figuren am 
Brunnen auf dem N euen Markte 788. -
Bilder des Hamiltonsaals in Schonbrunn 
792. - Figuren Canova's im sogen. 
Theseustempel, in der Augustinerkirche 
830. - Gloriet, Theater- und Garten
bauten bei Schonbrunn. - Graflich 
Fries'scher Palast. - Minoritenkloster. 
- Universitatsgebaude 874. - Rechter 
FlUgel der Hofburg am JosephsjJlatz. -
Trattnerhof. - Facade zum l.:iechten
stein'schen Palast in'der Herrengasse. -
Die evangelischen Bethliuser 875. -
Malereien Guglielmi's im Spiegelsaale 
des Schlosses Schonbrunn 881. - Bilder 
im Saal der Akademie der Wissenschaften 
882. 

x. 

Wilton-House. Schloss 473. 

Winchester. Palast 683. 

Win ds ° r. Schild von Cellini in Windsor-· 
Castle 194. - Bild von Rubens im 
Schlosse 441. 

Wittenberg. Grabmal inder Stadtkirche 
245. - Lutherdenkmal 879. 

Wittingau. Schloss 780. 

W 0 rl i t z. Schloss 8n 
Wolfenblittel. Marienkirche, Portal der 

Kaserne, der Schlossthurm 90J. - Epi
taphien in den Kirchen 411. 

W 0 I gas t. Denkmal in der Peterskirche 
244· 

Wollaton-House. Schloss 280. 

Wlilfingen. Das alte Herrenhaus 424. 

W li r z b ur g. Grabplatte des Flirstbischofs 
Melchior. - GrabdenkmaIer im Dom 
246. - Universitat mit Kirche 389 u. f. 
- Julius-Spital 390. - Kirche des 
Haugerstifts. - Bischoftiches Schloss 
389. - Residenz 739. 781 u. f. 

Xanten. Bruyn. GemaIde liber dem Hochaltar in der Stiftskirche 247. 

z. 
Zal tbom mel. Wohnhaus 266. 

Zaragossa. Nuestra Senora del Pilar 691. 
- Zweite Kathedrale, genannt Seo 695. 
- Restauration der Kirche del Pilar 
909. - Kirche Santa Cruz 911. 

Zerhst. Schloss. - Dreifaltigkeitskirche 
625. 

Zlirich. Of en im Seidenhot 424. - Rath
haus 653. 

Zlitphen. Wohnhaus. - Freitreppe der 
Stadtwaage 269. - Thurm der alten 
Stadtwaage 429. 

Zwickau. Schloss Osterstein bei Zwickau 
234. - Rathsherrngestlihl in der Marien
kirche 421. - Gitter an der Bose'schen 
Grabkapelle 670. 

Zwolle. Kanzel in der St. Michaelskirche 
276. - Aufsatzgiebel der St. MichaeJs
kirche 428. 



B. Verzeichniss der Kiinstlernamen. 

Abbate, Nicolo dell' 96. 196. 
215 u. f. 

Abbatini·, Guido Ubaldo 350. 
Abel, Gregor und Peter 242. 
Abildgaard 914. 
Ableitner, Balthasar II 4. 409. 

660. 
Abraham 713. 
Acevo, Vincente 909. 
Acosta, Cayetano 693. 700. 
Adam, Gebriider,KasparBaltha-

sar u. Sigisbert II7. 745. 789. 
Adam's Gebriider 124. 892 u. f. 
Albani, Francesco 101. 318. 

355 u. f. 
Alberghetti 192. 
Albert von Soest 244. 
Albertolli, Giocondo 833. 
Albrecht, B. 792. 
Alcantara, Diego de 290. 
Aleotti, Giambattista 322. 
Alessi, Galeazzo 93. 142. 156 

u. f. 
Alfanz 659. 

Babel, P. E. 117. 741. 
Baccarit 846. 
Backhuisen, Ludolf 463. 
Bakon, John Vater 900. 
Baehr, Georg JI8. 774 u. f. 
Baer, Ferdinand 802. 
Baker, Peter 114. 656. 659. 
Balen, Heinrich van 271. 
Balk, Lorenz August von 632. 
Ballin, Claude lund 1I 113. 

608. 
Baltens, Peter 275. 
Bambeccio siehe Laar. 
Bandinelli, Baccio 94. 170 n. f. 
Baratta, Johann und Franz 413. 

522• 
Barbieri siehe Guercino. 
Barde, de 854. 
Bardou, Emanuel 888. 
Barella, Agostino 406. 
Baroccio, Federigo 144. 190. 
Barrier, Julien 381. 

A. 

Algardi, Alessandro 106. 107. 
487. 496 u. f. 498. 520. 
u. f. 

Aliamet, d' 9°3. 
Allori, Alessandro 334. 
Allori, Christofero 346. 
Altermadt, Jacob 392. 
Altomonte, d' 779. 
Alvarez, Juan 289. 
Amali, Paolo 503. 
Amberg, H. C. 482. 
Amman 98. 
Ammanati, Bartol. 93 u. f. 138. 

'42. '46 u. f. 173. 
Andreas, Wolfgang Christian 

und Gustav 801. 
Angouleme, J aco b von 2 r I. 

21 4. 
Angrand Ie Prince 219. 
Anolinez, Jose 706. 
Antem, H. van 463. 
Antoine, Jaques, Denis 847. 
Appiani, Joseph 784. 
Appiani, Andrea 832. 

B. 

Barry, Jean Baptiste 855. 
Barth, Simon und "Vilhelm 402. 
Barthel, Melcbior 420. 523. 
Bartolozzi, Franc. 833. 
Bartsch, Gottfried 675. 
Bary, James 124. 899. 
Baseardo 700. 
Bassen, J. B. van 464. 
Battern, Gerhard van 460. 
Battoni, Pompeo 108. 124. 536. 

830 • 
Baudet, Etienne 6ro. 
Baur, Joh. Leop. 670. 
Bayen y Sabias 913. 
Beatriret, Nicolas 220. 
Becerra, Caspar 292. 
Beck, P. van 463. 
Beckford 896. 
Bedeschinus, Franc. 54 I. 
Bega, Cornelius und Abraham 

458. 662. 
Begbi, P. 901. 

Aramburn, Franc. Miguel 289. 
Arco, Alonso del 703. 
Arenas, Andres de 289. 
Arnal, Juan Pedro 9Il. 
Arpino, Caviliere d' (eigentl. 

Guiseppe Cesari) 189. 350. 
Arrigucci, Luigi 501 u. f. 
Arroyo, Jose 691. 
Artois, Jacob von 458. 
Asam, Gebriider, Egidius und 

Cos mas 653. 667. 781. 792. 
Ascondo, Fr. Juan 699. 
Asper, Conrad 407. 
Aspetti. Tiziano 175. 
Asselyn, Joh. gen. Kxabbetie 

460. 
Assen, Joh. von 458. 
Auden-Aerde 802. 
Audran, Charles 378. 
Audran, Gerard 610. 
Augier, Fran~ois 108. 374. 
Augier, Michael 375. 574· 
Auria, Domenico di 192. 
Avanzini, Bart. 322. 504. 

Beyer, Lorenz 675. 
Begyn 460. 
Behr, Heinrich 624. 
Beich, I. 663. 
Belau, Nic. Bruno 662. 
Bellanger 849. 
Bellavisa, Bernardino 784. 
Belloni, Anton 673. 
Bellucci 414. 
Benkert, Joh. Peter 789. 
Benoit 636. 
Benoni, Guiseppe 507. 
Benzelt, Balth. 402. 
Bemin, Jean, Vater I I 1.60311. f. 
Berain, Claude 606. 
Bergen, Dirk van 460. 
Berghem, Nicolaus 459. 
Berkheyden, Gerard 464. 
Beringer, W. 390. 
Bermann, Hans 255. 
Berlischky 873. 
Bernard 609. 



Bernardino 322. 
Bernhard 234. 
Bernini, Giov. Lorenzo 105 u. 

f. 311. 312. 320. 354, 434. 
483 u. f. 488. 490 u. f. 50 I. 
5 I 5 u. f. 576. 

Berruguete, Alonso 100. 283. 
290 u. f. 

Bettignies, Claude de 712. 
Bettkober 877. 
Bianco, Bartol, 156. 323 u. f. 
Riard, Pierre und Biard der 

Jungere 374. 375. 
Bibiena, Ferdinand Galli 504. 

534. 542. 
Bibiena, Joseph Galli 542. 800. 
Bibiena, Karl Galli 800. 
Bicchierari, Antonio 830. 
Riliverti, Antonio 345. 
Biller, Albrecht 665. 
Birckenholtz, Paul 4 16. 
Bird, Francis 687. 
Rizaccheria, Carlo Franc. 503. 
Blanchart, Jaques 377. 
Blanchet, T. 572. 
Blanet 383. 
Blasius, Wilhelm und Paul 417. 
Blay, Pedro 289. 
Bleseudorf, Ananins 419. 
Blesendorf, Joachim Ernst 623. 
Blesendorf, Samuel, Konstan-

tin, Friedrich und Elisa
beth 675. 

Bliek 464. 
Blin de Fontenay 609. 
Bloemart, Abraham 271. 802. 
Bloemen, P. van, gen. Stan-

daart 453. 
Bloemen, J. F. van, genannt 

Orizonte 7 I 4. 
Blondel, Fran<;ois 554 562 u. f. 

623. 
B1ondus, gen. Michel Ie Blon 

465. 
Bobrun, Louis 376. 
Boccador, Dominico, gen. da 

Cortona 199. 360. 
Bock, Hans 248. 
Bock, 800. 
Bocksberger, Melchior 248 u. f. 
Bockschiitz 246. 
Bodt, Jean de 635 u. f. 773. 
Bocklin, Johann 675. 
Bohme, Martin Heinrich 632. 
Bohme, Karl 'Wilhelm 888. 

Cabeza~, Fr. Francisco de las 
909 9\ I. 

Caccini, Gio. Batt. 329. 
Caffieri, Philippe 746. 85 I. 
Caivan, Nicol. 673. 
Calabrese, il siehe Preti. 
Calame, Gebriider 799. 887. 
Calandra, Giov. Batt. 350. 
Calderari 827. 

Namenverzeichniss. 

Bottger, Friedrich II 5. 673. 
Boffrand, Germain I16. Il9. 

.739· 
Boit, Charles 755. 
Bol, Hans 274. 
Bol, Ferdinand 45 I. 
Bolgia, Andrea 521. 
Bolle, Martin 673. 
Bologna, Giovanni da, eigentl. 

Jean de Douay 94· 95. 301. 
327 U. f. 349· 354. 373. 
408. 434· 

Bolognese, Giacomo 398. 
Bonavera 698. 
Bonavia, Giacomo 698. 
Bonito 537. 
Bonnani, Franz 412. 
Bonone, Carlo 333. 
Bontemps, Pierre 213. 
Borcht, Peter van der 275. 
Bordier, II 3. 608. 
Bornat, Antoine 374' 
Bornemann, Johann Balth. 888. 
Rorromini, Francesco 106. 145. 

316.320.483 u.f. 491 u. f. 
494 u. f. 

Borsum, A. van 462. 
Bort, Julian Sanchez 909. 
Bos, Cornelius 99. 272. 
Bosse, Abraham 377. 
Boselli, Pietro 245. 
Bossi, Benigno 833. 
Both, Johann und Andreas 453. 

458. 
Bouchardon, Edmc II 7. 550. 

574· 745· 
Boucher, Fran<;ois 117. 121. 

739· 748• 755· 
Boudin, Thomas 374. 
BouUe, Jean Philippe und 

Andre Charles 113. 606. 
Boullee 846 u. f. 
Boullongne, Bon de und Louis 

de 113. 591. 
Boumann, Johann Vater und 

Boumann, Sohn 122 .. 770. 
772. 87 I u. f. 

Bouquet 755. 
Bourdon, Sebastian 585. 
Bourgeret, Jean 608. 
Bourguignon, siehe Courtois. 
Boumot, C. 799. 
Bouton 755. 
Bouwanga 643. 

u. 
Callot, Jaques 103. 377. 
Cambiaso, Luca 187. 330. 
Camilo, Francisco 703. 
Campagna, Girolamo 94. 174. 
Campana, Pedro 29 I. 
Campbell, Colin 124. 686. 
Campeu, Jacob van 1°9. 429 

u. f. 
Camphuysen, Theodor 460. 

Bowles, Thomas 804. 
Boxberger, Hans 247. 
Boyer 370. 
Boyvin, Rene 218. 220. 
Bracci, Pietro 524. 
Brackenburg, R. 458. 
Braun, Vater 624. 
Bray, Salomon 428. 
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Brays, Antoine de 603. 
Brecheisen, J. 799· 
Brecklenkamp, Quirin van 458. 
Bree, Math. van 907. 
Breenberg, Barthol. 458. 
Breughel, Peter der Aeltere 

99. 271. 
Breughel, Peter der Jiingere 

272. 446. 
Breughel, Jan. lOS. 444.463. 
Breton 755. 
Bricci, Basilio und Plautilla 

S°l. 
Bril, Paul der Aeltere 105. 
Bril, Paul der Jiingere 445. 
Bdl, Math1ius 445. 
Briot, Fran<;ois 2 I 8. 
Broebes, Johann Baptista 675. 
Brogniart 849. 859. 
Brokes 799. 
Brosse, Jaques de, siehe De 

Bross '. 
Brouwer, Adrian II 0. 45 r. 
Bruant, Liheral 554. 
Bruckner 656. 
Brunetti 752. 756. 
Brucasorci 348. 
Bruyn, Barth. de 247. 
Bruyn, Nicol. de 275. 
Bruyn, Abraham de 275. 
Bry, Theoclor de 98. 252. 
Biiring, J oh. Gottfried 865 u. f. 
Bull ant, Jean 96. 196. 202 1I. f. 
Bullet, Pierre 563. 
Bunel, Jacob 21 5. 376. 
Bunz, Joh. Vitus 672. 
Buonarroti, Michelangelo 92. 

93. 100. 130 u. f. 165 u. f. 
176 u. f. 190. 297. 303. 
310. 316. 319. 32 7. 

Buontalenti, Bernardo 146. 
163.321 • 

Burnaccini, Ottavio 660. 
Buschmann 877. 
Buttler, Linell 687. 
Buyster 574. 

Camporesi, Giuseppe 826. 
Canepino, Maria da 503. 
Canevari, Antonio 503. 825. 
Cano, Alonso 690. 699. 703. 
Canova, Antonio 124. 829 u. f. 
Cantone, Simone 827. 828. 
Cantone, Pietro, Francesco 827. 
Capelastegui, Gabriel de 908. 
Capelle, Joh. van de 463. 



Capucino ii, siehe Strozzi. 
Caracci's, die 101. 301. 331. 

335· 
Caracci, Annibale 33 I u. f. 
Caracci, Agostino 33 [ u. f. 

349· 
Caracci, Lodovico 33 I u. f. 
Caracci, Luigi 335. 
Caracciolo, Giov. Batt. 527. 
Caravaggio, Michelangelo Arne-

righi da 101. 108. 344. 
Carboneaux 579. 
Cardi, Lodovico gen. Cigoli 

165. 335· 52 4. 
Carducho, eigentl. Carduccio, 

Bartolome und Vincente 
105. 481. 

Carlier, Fran¥ois 698 u. f. 
Carlone, die 330. 404. 405. 654. 
Carloni, Marco 833. 
Carmeno, Pedro 909. 
Camero, Matteo 506. 
Caro, Francisco 703. 
Carpenti~r 846. 
Carr 894. 
Carrey, Jaques 120. 
Carso, Giov. del J 44. 
Cartitot 579. 
Carvitti, Francesco 405. 
Casignola, die 330. 
Casoni, Antonie 501. 
Caspar von Cambray 577. 
Casteels, Joseph Franz 674 u. f. 
Castellano, Lucas 479. 
Castelli, Giov. Mattei di 145. 
Castelli, Domenico 502. 
Castello, Giov. Batt. 162. 
Castello, Felix 481. 
Castellus, Bernardus 349. 
Castiglione, Benedetto 531. 
Castillo, Augustin del, Antonio 

und Juan 700. 
Caulitz, Peter 414. 
Cauvet, Gille- Paul 121. 858. 
Cavaceppi 877. 
Cavagni, Giov. Batt. 305. 
Cavedone, Giacomo 108. 343. 
Caxes, Patricio 11. Eugenio 48 I. 
Cayart, Ludewig 624 u. f. 
Cayon, Francisco 909. 
Cecconi, Paolo 542. 
Celada, Bernardo Alonso de 

696. 
Cellerier 849. 
Cellini, Benvenuto 94. 95. 172 

u. f. 191. 193. 196. 2II u. f. 
218. 

Cerquozzi, MiLhelangelo 108. 
528 u. f. 

Cesare, Carlo de 4 I 8. 
Cesare, Guilio 494. 
Chalgrin 845. 
Chaligny's die 38 I. 
Chambers, William 892. 
Chambiges 202. 

Namenverzeichniss. 

Champaigne, Philippe de 377. 
Chaperon 382. 
Chardin, J. B. S. 752. 
Charlemagne 919. 
Channeton, George 597. 
Charpentier, Renatus 659. 
Chartrier, Pierre 381. 
Chastellain 359. 
Chateau 610. 
Chatillon, Louis de 755. 
Chaudet, Antoine Denis 851. 
Cheere, Sir Henry 804. 
Cheron, Henri 609. 755. 
Chevalier 8~9. 
Chevillelte, H. 801. 
Chiaveri, Gaetano I18. 777. 
Chieze, Philipp von 623. 
Chippendale, Thomas 900. 
Chodowiecki, Gottfried 123. 

871. 885. 
Chodowiecki, Daniel 885. 
Choffart, Pierre Philippe 121. 

85 6. 
Chresti, Domenico, gen. Pasig-

nano 345. 
Chrismas, Gerard 105. 281. 
Christofaris, die 536. 
Churriguerra, Jose IIO. 696. 
Cignani, Carlo 537. 
Cioli 172. 
Ciro Ferri 108. 350. 531. 542. 
Ciro Santi 833. 
Claude von Marseille 219. 
Clauze, Isaak Jacob 888. 
Clementi, Pro spero 94. 175. 
Clerck, Adam de 661. 
Clerisseau 826. 
Clomp, C. 460. 
Cock, Hieronimus 273. 
Coeberger, Wenzeslas 426. 
Coeck von Alost, Peter 263. 

270. 272. 
Coello, Alonso Sanchez 292. 
Coello, Claudio 707. 
Coldon" eigentl. Julien de Fon

tenay 103. 381. 
Colin, Alexander 98. 222 u. f. 

242 • 245· 
Colin van Cameryck 269. 
Collaert, Hans 275. 
Collet, Inigo 804. 
Collot, Pierre 377. 
Colombel, Nicol. 59 I. 
Colonna 533. 
Columbani, P. 901. 
Comans, Marc. 383. 
Conca 537. 
Conningsloo, Gilles van 445. 
Conrad, D. 670. 
Constanzi 536. 
Contant d'Jvry 739. 846. 849. 
Conti 192. 
Contini, Francesco 323. 
Contini, Giov. Batt. 503. 
Contini, J. B. 693. 

Cooper, Samuel 475. 
Coplan, H. 804. 
Coques, Gonzalo 413 
Corbianus, Paul 421. 
Cordero, BarnaM 693. 
Cordes, Philipp 247. 
Cordona 696. 
Corenzio 526. 
Corezo, Matteo 703. 
Cormoy 215. 
Cornachini 517. 
Corneille, Michel 60q. 
Cornelius van Cleve 579. 
Corradi, Antonio 508. 
Corradini, Antonio 52 3. 779. 

788. 
Correggio, Antonio Allegri da 

94. 176 u. f. 180 u. f. 33 I. 
333· 

Cortona, Pietro da, Berrettini 
106. 108. 3 I 8. 350. 487 n. f. 
497 u. f. 524 u. f. 538. 

Cortvriendt, Jan 710. 
Costa, Bartolomeo da 4 [3. 
Cotelle, Jean 378• 596. 
Colte, Robert de II2. 550. 573. 

733. 784. 
Coursinet 103. 381. 
Courtey, Pierre 2[9. 
Courtois, Jaques, gen. Bour-

guignon 108. 530, 585. 
Courtois, Pierre 96. 
Courtonne 57 I. 
Cousin, Jean 96. 2II. 214.216. 

21 9. 
Coussy, Friedrich de 66 I. 
Coustou, Nicolas 112. 551. 578. 
Constou, Guillaume 117. 745. 

851. 
Couture 84Q. 
Coypel, Noel und Antoine 1l3. 

59 1. 6°9· 
Coysevox, Antoine 112.578.600. 
Coxcie, Peter de II 5. 662. 
Craesbeke, Joseph IIO. 451. 
Crai, Silvanus 475. 
Crescencio, Don Juan Bautista 

IIO. 480. 
Crespi, Daniele 333. 
Crespi, Giov. Batt., gen. Cerano 

333· 
Creti, Donato 536. 
Cruycen, L. van den 907. 
Cruz, Pantoja Juan de la 292. 
Cuello 691. 
Cuevas, Pedro de las 701. 
Cugni, Leonardo 141. 
Curradi, R. 349. 
Currado, Francesco 345. 
Curt, Justus de 522. 
Cuvillies, Fran~ois de 117. 1 I9. 

I2 I. 741. 780 U. f. 
Cuylenburg, A. 446. 
Cuyp, Albrecht 460. 
Czwiezek, Mathias 247. 



Daddi (Maitre au de) 19 T. 
Dabeler, Michel 114. 688. 
Dagly, Gebriider 674. 
Dajou 805. 
Danieles 643. 
Dammann, Joh. August 788. 
Damnitz, Joh. 674. 
Danc!', Georg 805. 
Danese, Cataneo 94. 174· 
Dannecker, Joh. Heinr. 879. 
Danti, Vincenzo 94. 173. 
Dardero, Francisco 69 I. 700. 
Debay 579. 
Debreuil 376. 
DeBrosse,J aq ues I 02.364u. f.379. 
Decker, Jean 462 
Decker, Paul 632 u. f 665. 675. 
De Gask, Frau 792. 
Deibel, Joseph 787. 
Delafosse, Jean Charles II 3. 

121. 591 856. 
De Latour Vivien 752. 
Delaunay I 13. 608. 
Delaune, Etienne, gen. Stepba-

nus 218. 220. 
Della Bella, Stephano 377. 54 I. 
Dell' Opera 784. 
Del'Orme, Philibert 196.202 u. f. 

214· 353. 
Delvaux, Laurent 803. 
Demares, G. 792. 
Deneis 610. 
Denner, BaIth. 616. 663. 
Denstedt, Heinrich von 233. 
Deplaces, Louis 756. 
Derrand, Fran~ois 101). 55 I. 
Desarque" Gerard 55 I. 

Desgodetz III. 554. 
Desjardins, eigentl. Martin van 

den Bogaerd 112. 435. 577. 
Despicy, Jaques 376. 
Desportes 752. 
Desrais, Claude Louis 8S8. 
Destre Julien 43 I. 
Detroi 735. 

Eagers, Be.rtholomaus II4. 435. 
658. 

Ebenhecht, Georg Franz 770. 
789. 

Echter 800. 
Eckard, Joh. Albr. 401. 
Eckel, Fr. 87 I. 
Eckhout, Gerbrandt van den 

450 • 
Eckstein 877. 
Edelinck 610. 
Edward and Darly 804. 
Effner, E. II9. 65 I. 780. 
Egel, Paul 660. 
Eggers, Daniel 877. 

N amenverzeichniss. 

D. 

De Vriendt, siehe Floris. 
De Vriese, siehe Vriese. 
Dewez 905. 
Deelen, D. van 464. 
Dielmann 784. 
Diemar, Nathanael, Emanuel, 

Mathias und Benjamin 799. 
Dieussart, Carl Philipp 65~. 
Diepenbrock, Abraham van 442. 
Diepram, A. 458. 
Dietrich, Wendel 236. 256. 
Dietrich, Christ. 'Vilh. Ern sl 

790. 877. 887. 
Dietrichs, Friedr. Wilh. 762 
Dieterlin, Weudel 98. 100. 

235 u. f. 416. 
Dinglinger, Johann Melchior 

lIS. 668 u. f. 
Dinglinger, GeorgFriedrich und 

Georg Christoph 668. 
Dinglinger, Johann Friedrich 

668. 
Dinglinger, Sophie Friederike 

668. 
Dinzenhofer, Christoph und 

Kilian 404. 
Dobson, William 475. 
Dodd, Robert 901. 
Dobel, Joh. Christoph 659. 
Doring 668. 
Does, Jan van der 463,. 
Dolci, Carlo 108. 525 u. f. 
Dollin 755. 
Domenichino, eigentl. Domenico 

Zampieri 101.317.335. 339. 
497· . 

Donner, Georg Rafael 119.788. 
Donoso 691. 
Dorbay, Fran~ois 554. 
Dorigny, Nicolas 756. 
Dosi 321. 
Dosio, Giov. Antonio 149. 
Dow, Gerhard IIO. 454. 
Doyen 85>3. 

E. 

Egidio di Rivieri 330. 
Egmont, Justus van 44 I. 
Eisen, Charles 117. 742. 
Elliger, Ottomar , Vater und 

Ottomar Sohn 413. 
Elmo, Antonio dell' 825. 
Eltester, Christian 625. 
Elzheimtlr, Adam 104. 4 I 2. 
Elme 783. 
Empoli, Jac. (Chimenti da) 334. 
Encinas, Alonso 478. 
Enzenhofer 874. 
Eosander von Goethe, siehe 

Goethe. 
Erard 591. 

979 

Drege, Hans 257. 
Drentwett, Abraham 665. 673. 
Drevet 610. 
Droogslot, J. 458. 
Duhie 381. 
Dubois, Eustache 103. 215. 
Dubois, Jean 376. 
Dubois, Carl Sylva 765. 790. 
Dubourg 219. 382. 
Dubressi 906. 
Dubreuil, Louis '215. 
Dubuisson, J oh. Bapt. Guyot 

790 . 
Dubut, Friedr. Wilh. 788. 
Ducerceau , Jaques Androuet 

102. 2 I 8. 353 u. f. 
Ducerceau, Jean Baptiste 357. 
Duca, Giacomo del 310. 316. 
Duchange, Gaspard 756. 
Duetecum, Jan und Lucas 274. 
Dughet, Gaspard,siehe Poussino. 
Dugourg, Jean 858. 
Dujardin, Carl 460. 
Dum, Peter 802. 
Dumesnil, Pierre 603. 
Duperac lO2. 356. 
Dupont 383. 
Dupre 103. 382. 
Dupre 851. 
Duquesnois, Franz, gen. il Fia

mingo 110. 425. 434. 468. 
52 1. 

Duran, Ramon 911. 
Durand 755. 
Durante del Nero 144. 
Dury 122. 484. 
Dury 876. 
Dusart, Fram und Cornelius 

435. 45 8. 
Duval, Etienne 382. 550. 610. 
Duvet, Jean 220. 
Duvivier, Jean 609. 
Dyck, Anton van 105. 44 I. 

442 u. f. 470. 475. 

Erasmu~, Georg Kaspar 416. 
Erdmannsdorff, Friedrich ,Vil-

helm von 871. 873. 
Erhart, Alban 261. 
Ermels, Joh. Franz 458. 
Ertle 41 I u. f. 
Escalante, Juan Antonio 707. 
Espinos 707. 
Espinosa, Jacinto Geronimo de 

lOS. 480. 
Espinosa, Andrea 724. 
Everdingen, Aldert van I lO. 

463. 
Eysler, Joh. Leonh. 665. 
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Fabri, Jacob 800. 
Faid'herbe, Luc. 709 u. f. 
Falcone, Aniello 108. 528 u. f. 
Falcone, Giov. Angiolo 156. 

827. 
Falconnet 746. 
Falz, Raymund 670. 
Fansaga, Cosimo 349. 
Fantuzzi, Antonio 191. 
Favre, Titus 761. 
Fechhelm, Karl Friedrich 885. 
Feichtenberger, Andreas und 

Dominicus 409 
Feistenberger, A. ITS. 660. 
Feldmann, Christ. Friedrich 

76I. 772 . 
Felser, Heinr. 408. 
Fernandez, Lorenzo 696. 
Fernandez, Antonio Arias 703. 
Ferrand, Th. 755. 
Ferrari, Gaud. 185. 
Fiasella, Domenico, gen. Sar-

zana 531. 
Figino 185. 
Figueroa, Miguel 693. 
Fioglia, Domenico 527. 
Fischer von ErJach, Joh. Bern-

hard, Vater II4. 615. 621. 
637 u. f. 643. 660. 667. 

Fischer von ErJach , Joseph 
Emanuel, Sohn 637. 642. 

Fischer, Caspar 222. 

Gabi 712. 
Gabriel, Jaques Ange 121. 569. 

573- 839· 
Gadier, Pierre 198. 
Gagliardi, Filippo 501. 
Gagliari, Bernardin 885. 
Galilei, Alessandro 123. 819. 

821 u. f. 
Galle, Philipp 274. 
Gallun, Pedro 479. 
Gamart, Christoph 55 T. 
Gamones, Jose Diaz 909. 
Gamsborough, Thomas 900. 
Gandolfo, Girolamo 508. 
Garnier, Noel 220. 
Gasco, Salvador 908. 
Gauli 536. 
Gaultier, Leonard 96, 382. 
Gayarvinaga, Juan de 9 I T. 
Gayette, Peter von 761. 
Geiger, Franz Joseph 414. 
Geldorp, Gortzius 247. 
Gelee, Claude siehe Le Lorrain. 
Gerard, Marc 274. 281. 
Gerard de Groningen 274. 
Gerard 568. 
Gerard, H. 901. 
Gerbier, Balth. 475. 

Na menverzeichniss. 

F. 

Fischer, Johann 885. 
Flamen, Ans. 577. 
Flanetti, Vigilio 708. 
Flaxmann, John 125. 900. 
Flinck, Goviirt 45 I. 
Floris, Comelis, eigentlich de 

Vriendt 99. 263 u. f. 273. 
Floris, Jacob, eigentl. de Vriendt 

273· 
Floris, Frans, eigentl. deVriendt 

99. 270. 
Flynt, Paul 98. 252. 
Fohr 87I. 
Foix, Louis de 364. 
Foggini 108. 522. 
Folte 90S. 
Fontana, Domenico 100. 138. 

304. 31 I U. f. 
Fontana, Giovanni 145. 31 I. 

316. 
Fontana, A. 194. 
Fontana, Carlo 106. 487. 494. 

501 u, f. 
Fontana, Francesco 503. 
Fontana, Carlo Stefano 503. 
Fontana, Giovanni 496. 503. 
Fontanieu, Pierre, Gabriel, Ber-

thault de 858. 
Formery, Peter 670. 
Forster, Jargle 261. 
Forty, Jean Fran~ois 858. 
Fragonard, Honore 12I. 853. 

G. 

Gerhard, Hubert 98. 408. 417. 
418. 

Gericke, Emanuel, Theodor 
661 u, f. 

Gerike 873. 
Gerl, Mathias 646. 
Gerlach, Philipp 118. 760 u. f. 
Germain, Pierre II 3. I I 8. 608. 
Germain, Thomas 755. 
Gerritsen, Vibrand 402. 
Gessner, Salomon 886. 
Ghein, Jacob de 274. 
Ghering, Joh. 464. 
Ghezzi 536, 
Ghiro, Baptista 508. 
Gibbons, Griuling 475. 
Gibbs, James 124. 803. 
Gibelin, Esprit-Antoine 852. 
Gibson, Richard 475. 
Giese 877. 
Gilabert, Antonio g08. 
Gille, Gardin 375. 
Gillet, Fran<fois 577. 603. 
tiillot, Claude 116. 1 17. 593. 
Gillray, James 804. 
Giordano, Luca 108. 533. 620. 

70 7. 
Giorgini 5 I 9. 

Francavilla, Pietro, eigentlich 
Francheville de Cambray 
328. 330. 354· 373· 

Franceschini 414. 
Francini 360. 
Francisco, Bautista 480. 
Francisi 406, 
Franck, Frans der Aeltere und 

Frans der Jiingere 270. 
Francke, Paul 398 u. f. 
Francoeur, Jerome 375. 
Franquart, Jaques 425. u. f. 

465. 6°9. 
Fremin, Rene 117.745. 
Freminet, Martin 96. 103. 353. 

357· 359· 376. 
Friedel, J oh. 87 r. 
Frisch, Ferd. Helfrich 801. 
Frisch, J oh. Christ. 882. 
Frisoni, Donato Guiseppe 653. 
Fromantiou, Heinrich de 413. 
Friihwirth lIS. 660. 
Fiinck, Joh. Georg 772. 
Fiissli, Joh. Melchior 801. 
Fussli, Hans Caspar 885. 
Fiissli, J oh. Heinrich 900. 
Fuga, Ferdinando 123. 8 r 9. 

822 u. f. 
Fumiani 534. 
Furini, Francesco 346. 
Fumius, P. de 274. 
Fyt, Joh. 463. 

Giralte, Francisco 293. 
Girardin 850. 
Girardini 573. 
Girardon, Franyois 112. 577. 

597. 607· 
GiroJla 877. 
Gittard 551. 554. 8~6. 
Gladehals, Jacob 254. 
Glauber, Joh. genannt Polydor 

714· 
Glisier, P. 804. 
Glume, J oh. Georg 115. 659. 

770. 
Glume, Karl Philipp 877. 
Glume, Friedrich Christian 788. 
Gobert, Jean 383. 
Godard 756. 
Godeau, Simon 674. 
Godinet 207. 
Game 877. 
Goethe, Joh. Fried. Essander 

von 630 u. f. 
Gatz, Sebastian 388. 410. 
Goltzius, Hendrick 271, 27 S. 
Gondouin 121. 844. 
Gontard, Carl von 122. 867 u. f. 
Gor II8. 755. 
Gottschalk 877. 



Goujon, Jean 96. 196. 201 u. f. 
21I u. f. 218. 

Gouthiere 851. 
Goyen, Jan Josefzoon 460. 
Gradmann, Joh. 886. 
Grael, Joh. Fried. II8. 761 u. f. 
Graff, Anton 883. 
Gran, Daniel 115. 663. 
Gran-Vasco oderVasco Fernan-

dez 292. 
Grass, Abraham 40g. 
Grassi, Orazio 498. 
Grassi, Giov. 507. 
Graziani 504. 
Greca,Vincenzo und Felice della 

30 r. 
Greco, el 283. 290. 
Gregorini 823. 

Haarlem, Cornelius van (Corn. 
Cornelissen) 27 [. 

Hahermann, Franz Xaver 792. 
886. 

Hack, Hieronymus 242. 418. 
Hackert, Johann 459. 
Hackert, Jacob Philipp 886. 
Haffner, 533. 
Hagedorn, Christian Ludwig 

von 886. 
Hagen, Jan van 462. 
Hagenauer 87g. 
Haggenmiiller, Gebriider 667. 
Haid, Andreas 670. 
Hainzelmann, Joh. 675. 
Hals, Frans 105. 446. 
Hamilton, Gebriider 643. 662. 

792 • 
Harp, Gerritz van 458. 
Harper, Joh. 765 7go. 882. 
Harpin, Louis 739. 
Hartmuth, Joh. 875. 
Hauer, Joh. 886. 
Hauf, J oh. Adam 799. 
Have, Theodor 278. 
Hawl,smoor 685. 
Haze, Theodore de 7 [[. 
Hebenstreidt, Hans und Gorg 

254· 
Heckenauer, Leonhardt 665. 
Heckenauer, Jacob 'Yilhelm 

675· 
Heem, Cornelius und Joh. 

David de 464. 
Heere, Lucas de 281. . 
Hedliuger, J oh. Carl 799. 
HeiumiiJler 789. 
Heiss, Elias Christoph 675. 
Helle, Ferdinand 375. 
Helleweg, Wilhelm 67 r. 
HeIst, Bartholomaus van der 

447· 
Henne, Joachim 673. 

Namcnverzeichniss. 

Greif I I 5. 660. 
Grendel, G. de 802. 
Greuze, J. B. 121. 853. 
Griffier, Joh. 459. 
Grimaldi, Giov. Francesco, gen. 

il Bolognese 498. 550 587. 
596. 

Gromann, Nic. 233. 
Grondoni, Giov. Batt. 542. 
Grossmann, Georg 22g. 
Grossmann, Karl August 886. 
Griinberg, Martin 625. 630. 
Griinwald 788. 
Guarini, Guarino 106. 508 u. f. 
Guay, Jaques 755. 
Gudewerth 422. 
Giinther, Kaspar 412. 

II. 

Hennert, Carl 'Yilhelm 87r. 
Henrici 879. 
Henzi 656. 659. 
Hepp, Esaias 420. 
Herbst, J. B. 687. 
Here, Laurent de la 475. 
Herfort 659. 
Herle, Simon 402. 
Hermosilla Jose 909. 
Hermsdorf, H. 420. 
Hernandez, Gregorio 700. 
Herrera, Juan de 100. 105. 283. 

285 u. f. 290. 
Herrera, Francisco de, el viejo 

105. 481 . 
Herrera, Francisco de, el mozo 

110. 690 u. f. 700. 
Herrera y Barnuevo, Sebastian 

de 69 I u. f. 699.' 
Herrmann, Paul 660. 
Herrmann, Franz Georg 783. 
Hertel, J. H. 886. 
Herzog, Michael Andreas 674. 
Hesius, Guillaume 434. 712. 
Heurtier 8+6. 849. 
Heyden, Joh. van der 464. 
Heylbrouck, M. 7 [4. 
Heynitschek, Mathias 793 u. f. 
Highmore, Joseph 687. 
Hildebrandt, Lucas 637. 645 

u. f. 667. 
Hilger, 'Yolf 244. 245. 
Hilger, Martin 253. 
Hilliard, Nic. 281. 
Hirte, Michael 413. 
Hobbema, Minder-Hout 425. 

461. 
Hoeck, van 376. 
Hoder 792. 
Hohn, J. 4 19' 
Hordt, Franz 780. 
Horl, Franz 667. 

981 

Guepiere, de la 875. 
Guercino, eigentl. Giov. Fran 

cesco Barbieri 108. 342. 806. 
Guerin. Gilles 574. 
Guerini, Rochus Graf zu Lynar 

232 u. f. 245, 
Guernerini, Giov. Franc. 653. 
Guerrier 755. 
Guibal 875. 
Guglielmi, Gregor 881. 
Guilhin, Simon 103. 354.374. 
Guillaume vrm Marseille 219. 
Guin, J. 90r. 
Gunezrainer, Joh. B. 119.780. 

90 r. 
Gnymard 906. 
Gysiu" Theodor 25 T. 

Horoldt 798. 
Hoffmann, Hans Ruprich 24). 

410• 
Hogarth, 'Yilliam 125. 804. 
Hohenberg, Ferdinand von 874. 
Holl, Elias 9S. 235. 
Hollar, Wenzeslas 467. 
Holt, Thomas 281. 
Holzschuher, Eucharius Karl 

390. 
Hondekoeter, Melchior 463. 
Honclekoeter, Egidius 445. 
Honervogt, Jacoh 467. 
Hongre, Etienne Ie 579. 
Honthorst, Gerard u. 'Yilhelm 

II 0. 414. 45T. 
Hooch, Peter de 455. 
Hoppenhaupt, J. M. der Aeltere 

792. Soo. 
Hoppenhaupt der Jiingere 793. 

800. 
Hoppuer, John 899. 
Horn, Clemens 4'9. 
Horst, G. 4S T. 
Horst, C. H. 77 [. 
Houbracken, Jacobus 907. 
Houdon, Jean Antoine 12 I. 

85 T. 
Hu<tult, Gebriider 669. 
Huchtenburg. J. van 7 [3. 
Huden, van 376. 
Hiibner 668. 
Huerta, Juan Velez de la 479· 
H uijssens, Peter 426. 
Hulot, Henri und Guillaume 

I IS. 658 u. f. 
Hurtado, Francisco 6')6. 
Hurlu, Jaques 377. 
Huve 846. 
Huys, Frans 274. 
Huysman, Cornelins 714. 
Huysum, Jan van 714. 
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Ibero, Ignazio 696. 
Ibero, Francesco 913. 
Iciar, Juan de 913. 
Ingram 903. 

Jacob 859' 
Jacobi, Joh. 656. 667. 
Jamessone, Georg 475. 
Jamnitzer, Wenzel 98. 254. 
Jansen, Bernard 105. 281. 
Janssen, Hendrik 466. 
Jan Steen, I ro. 458. 
Janszoon, Barth!. 265. 
Jarosch, Thomas 245 253. 
Jaurequi, Thomas 696. 
Jehan d'Angers 375. 
Jelin, Cbristoph 409. 

Kabel, Adrian van der 460. 
Kandler, Joh. Joachim II5. 

119· 787. 798. 
Kager, Math1ius 248. 
Kal, A. 390. 
Kalf, Willem 458. 
Kambly, Melchior 798. 887. 
Kaplunghe, die 877. 
Kappes, Heinrich 247. 
Kaputz, Christoph 4 I , • 

Kaufmann, Angelica 123. 832. 
881. 

Kauka 404. 
Keding, Marc. 422. 
Keller, Joh. Balth. II3. 607. 
Kellerthaler, Daniel 4 18. 420. 
Kemmeter, Michael 637. 
Kemmeter, Joh. GOltfr. 762. 
Kent 120. 686. 895. 
Kern, Bernh. 409. 
Kern, Leonh. 420. 
Kessel, Jan van 463. 
Ketel, Cornelius 28,. 

Laabner, Simon 254. 
Laar, Peter von, gen. Bamboccio 

254· 452• 5 z9· 
Labelle 382. 
Labenwolf, Georg 246. 253. 
Lafage, Raymond 591. 
Lagrenee, J. B. Fr. de 851. 
Lahyre, Laurent de 591. 
Lairesse, Gerard 7 I 3. 
Lallemand, Georges 376. 
Lalonde 858. 
Lamaire, de 571. 

Namenverzeichniss. 

I. 

Iriarte, Ignazio 706. 
Irminger 66(}. 
Isasi, Francisco de 2(}0. 
Isenmann, Antony 26,. 

~. 

Jenner 877. 
J eronimus 247· 
J erreni, Francesco 806. 
Jerrich 247. 
Jeuffroy 755. 
Joanez, Vincente 292. 
Jode, Peter de 276. 
Johann von Aachen. 247. 
Johnson, Thomas 805. 
Jones, Inigo 105. 470 u, f. 

475. 616. 

H. 

Keulen, Cornel. Janson van 
447· 

Keyser, Hendrick de 265. 
Keyser, Theodor de 446. 
Kierings, Alexander H5. 
Kilian, Lucas 416. 
King, Karl 659. 
Kirchmeier, Sehastian 248. 
Klein, Franz 416. 
Kneller, Gottfried 687. 
Knittel, C. 419. 
Knobelsdorff, Georg "\Venzes-

laus von II 8. 764 11. f. 
Knofler 777. 
Knotel, Joh. Christoph 773. 
Knoller, Martin 883. 
Knyp, J. G. 460. 
Kobell, Ferdinand 886. 
Koch, Joh. Conrad 659. 
Koch, Joh. Christian 670. 
Kohler 668. 
Korner, Christoph 242. 

L. 

Laneret II7. 747. 
Landini, Tadeo 3II. 329. 
Landolt, Melchior 261. 
Lanfranco, Giov. 108. 317. 335. 

343· 
Langerveld, Riitger van 623. 
Langhans, Joh. Gottfried 872. 

u. f. 
Lanini, Bernardino 185. 
Largilliere, Nie. de 591. 
Larson, Georg 4 12. 
Lasinio, Carlo 833. 

Hasse 849. 
Ixnard, Michel d' 875 u. f. 
Ivara, siehe Juvar.l. 

Jordaens, Jacob 441 u. f. 
Jores, J. 804· 
Jouvenet 1I3. 591. C03. 
Joyeuse 6ro. 
Juel, Jens 914. 
Julsinck 429. 
Jury, Fredrich 873. 888. 
Jussow 122. 876. 
Juvara, Felipe ro6. IIO. 5ro 

u. f. 698. 

Kokorin 919. 
Kolhaus 422. 
Kolm, LucasWilhelm 674. 799. 
Koning, Salomon 451. 
Koning, Philipp de 462. 
Kraus, Georg Melchior 883. 
Kreitzerer 408. 
Kristler, Jacob 482. 
Kriz, Laurenz 245. 
Krosenauer, Ernst 398. 
Krubsacius, Friedr. August' 22. 

873. 
Kriiger, Andreas 66g. 77 I. 
Krumper, Hans 240. 408 u. f. 

417. 418. 
Krumper, Adam 408. 
Kiistler 409. 
Kugler, Louise 755. 
Kummer, Peter 232. 
Kunkel. Johann von Lowen

stern 673. 
Kupetzky 663. 

Lassurance, genannt Cailleteau 
737· 

Lastmann, Piter 445. 
Laudin, die 381. 60g. 
Laurent 382. 
Laud, Filippo 108. 531. 
Le Blanc, Jean 609. 
Leblond 756. 
LeBourguignon, siehe Courtois. 
Lebrun, Charles I II. II 2. II 3. 

559. 588 u. f. 596 u. f. 600. 
603. 607. 609. 



Lecamus de Mezieres 121.85°. 
Leclerc 382. 
Ledoux 846. 
Le Ducq, Jeau 453. 
Leduc 550 
L'Egart~, Gilles 608. 
Legeay, Jean 866. 
Legrand 850. 
Legros, Pierre 1I2. 521. 576. 

u. f. 
Lejeune 875. 
Le J uge, Theodore 608. 
Le Lorrain, eigentlich Claude 

Gelee 1I2. 3R5. 579. 
Lely, Peter, eigentlich van der 

Faes 470. 475. 
Lemeaur, Carlos 909. 
Lemercier, Jaques 102. 368. 

549 u. f. 
Lemoine, Fran'{ois 591. 75 2 • 

849. 
Lempereur 903. 
Lempy 610. 
Lemuet, Pierre 109. 368. 550 

u. f. 
Lendenstrauch, Hans 242. 
Lenoir, Nic., genannt Le Ro· 

main 850. 
Lenotre, Andre 603. 
Lenz, Johann 616, 660. 
Lenz, Andreas 906. 
Leonard, genannt Le Limousin 

21 9. 
Leonardo, Jose 703. 
Leonhard, Georg Friedrich 675. 
Leoni, Leone 170. 290. 
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