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WESEN UND GELTUNG DES ORNAMENTSTICHS 

Fiir alle Werkkiinste einschlieBlich der Baukunst erscheinen heute 

in Biichern und Zeitschriften zahllose Vorlagen, zum kleineren Teile 

gezeichnete oder gemalte Entwiirfe, weit tiberwiegend photographische 

Wiedergaben fertiger Stiicke aus der Vorzeit oder der Gegenwart. 

Das ist nicht immer so gewesen. In den urspriinglichen Kulturen 

hat der Handwerker solche Uberfiille der Anregungen weder gekannt 

noch ihrer bedurft. Wohl wies hier und da ein tiberragend begabter 

Kopf den Genossen neue Wege und wurden durch Handelsaustausch 

oder persénlichen Verkehr fremde Kunstkreise bekannt und genutzt. 

In der Regel aber ersann und meisterte man die Formen in der Werk- 

statt vor der Werkbank; Erfinder und Ausfiihrer waren eine Person 

oder arbeiteten wenigstens Seite an Seite und Hand in Hand. 

Erst im 15. Jahrhundert hat dieses alte, naturgemafe Verhaltnis sich 

verschoben. Der Holzschnitt, der Kupferstich und der Buchdruck 

erlaubten, neue Formgedanken zu vervielfaltigen und zu verbreiten. 

Zur selben Zeit sonderten sich, zuerst in Italien, aus den Werkstatten 

einzelne Kiinstler zu selbstandiger Geltung und leitender Tatigkeit. 

Architekten, Bildhauer und Maler wurden die Fuhrer zunachst der 

Baugewerke, bald auch der meisten ubrigen Arbeitsgebiete. Was sie 

an neuen Gestaltungen ersannen, konnten Stich und Holzschnitt in 

alle Werkstatten weitergeben. Dazu stellte die Zeit neue Aufgaben. 

Seit das klassische Altertum mit seinen Bauten und ihrem Zierat zum 

Ma8stab und zur Grundlage aller Kunst- und Werkarbeit wurde, 

waren Bilder seiner Reste in Siid und Nord begehrt. Fortab be- 
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gleitete eine wachsende Menge gestochener Erfindungen und Auf- 
nahmen alle Wandlungen des Zeitgeschmacks, von der spaten Gotik 
durch die Renaissance, das Barock und das Rokoko zum Klassizismus, 

bis mit dem 19. Jahrhundert die selbsttatige, unbefangene Schaffens- 
kraft erlahmte und das Formenwesen Europas riickschauender Alterz 
tumelei verfiel. 

Weite Strecken dieser Entwicklung kann man aus den Vorlagen ab- 
lesen, anschaulicher oft als aus den ausgefiihrten Kunstwerken; sie 
zeigen die Absichten der Kiinstler gleichsam in Reinkultur. Allein man 
wird sich hiiten, die Formengeschichte etwa auf die Stiche allein zu grunz 
den. Zu allen Zeiten haben einzelne Gewerke, wie beispielshalber die 
Weberei, auf gedruckte Vorlagen so gut wie véllig verzichtet. Wo die 
Kunst vorwiegend monumentalen Zielen folgt, wie so oft in Italien, 
fallt das Vorlagewesen fiir das Handwerk bisweilen ganzlich aus. 
Nicht iiberall und stets haben Erfinder, Stecher und Verleger sich 
gunstig zusammengefunden. Oft erscheinen selbst die machtigsten 
Forderer der Werkkunst auf den Vorlagen ihrer Tage nicht einmal 
durch ihren Namen. Andererseits aber erheben zu allen guten Zeiten 
immer wieder hochgemute Schépfer und glanzende Darsteller diese 
Werke der Nutzgraphik zur Héhe edelster, von allen Schranken 
freier Kunst. 

Diese ganze Literatur hat man vor fiinfzig Jahren in Deutschland 
Ornamentstich benannt, obwohl sie auSer dem Kupferstich auch den 
Holzschnitt verwendet und nicht nur das Ornament als solches, sonz 
dern nahezu alle Aufgaben der Werkkunst berithrt. Neben Einzel- 
blattern erscheinen Folgen und Bucher mit oft reichlichem Text, zuz 
mal fiir die Baukunst, die wir von der ubrigen Handwerkskunst nicht 
trennen konnen. Dagegen werden wir einige Sondergebiete, wie die 
an sich sehr anziehenden Schreibvorlagen, die breite Masse der Festz 
berichte und die Werke iiber die Kleiderkunst, nur gelegentlich 
streifen konnen. 

Gesammelt hat man die Ornamentstiche, seitdem man im 19. Jahrz- 
hundert auf die Vorbilder seit dem Mittelalter zuruckgriff. Zuerst in 
Paris. Dort haben Architekten und Kunstfreunde noch eben rechtz 
zeitig gerettet, was nicht schon in den Werkstatten verbraucht worden 
war. Bereits 1846 hat der treffliche Kenner Reynard einen noch heute 
nitzlichen Versteigerungskatalog drucken lassen. Von den Museen 
hat zuerst das Osterreichische Museum fiir Kunst und. Industrie in 
Wien eine Ornamentstichsammlung gebildet und durch Kataloge bez 
kannt gemacht*. Am vollstandigsten ist heute die Ornamentstichsammz 
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lung der Bibliothek des Kunstgewerbe- Museums in Berlin, deren 

Katalog erstmalig 1894 erschienen ist und zur Neuauflage vorbereitet 

wird®, Zu ihm wird greifen, wer iiber die Grenzen dieses Handbuchs 

hinaus bibliographische Einzelheiten sucht. Einen grofsen Dienst hat 

allen Freunden des Gebietes der Dekorateur D. Guilmard geleistet, 

als er 1880 allen Stoff in den Kupferstichsammlungen von Paris und 

Briissel und den damals noch zahlreichen pariser Privatsammlungen 

mit bewundernswertem FleiSe, wenn auch nicht immer kritisch genug, 

erstmalig zu einer grundlegenden Bibliographie zusammenfafste *. Auch 

die frithesten Nachbildungswerke sind in Paris erschienen. In Deutsch- 

land hat am ergiebigsten Georg Hirth diese Vorbilder den Ausfith- 

renden zugefuhrt?®. 

Doch sollten die Schaffenden aus dieser verfithrerisch sprudelnden 

Quelle nicht so unbesonnen schépfen, wie unser Kunstgewerbe es nach 

1870 getan hat. Die alten Handwerker, denen einst diese Stiche bez 

stimmt wurden, waren werkfest genug, um nur das ihren Stoffen, Ar- 

beitsweisen und Zweckanspruchen Gemiafe zu entnehmen; sie wuften 

auch ausschweifende Traume ihrer Sachkunst einzuzwingen. Die zier- 

siichtige Gegenwart hat dagegen nur zu oft die Anregungen mifideutet 

und mifbraucht. Dem Kiinstler und Arbeiter kann diese reiche Welt 

zum Segen nur werden, wenn er in ihr nicht fliichtigen Anreiz sucht, 

sondern sie aus ihrer Zeit heraus versteht und fiir den Augenblick neu 

zu erschaffen lernt. Solches wahrhafte Verstandnis hat die Geschichte 

des Ornamentstichs zu vermitteln. 
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DEWGOLDSCHMIEDSSTICH DER SPATLGOTIK 

DER BETRIEB. Die ersten: Stecher sind, soviel wir wissen, deut- 

sche und niederlandische Goldschmiede gewesen. Durch ihr Hand- 
werk mit dem Grabstichel vertraut, verfielen sie schon vor der Mitte 

des 15. Jahrhunderts darauf, in Kupferplatten zu gravieren und davon 
Abziige-auf Papier zu nehmen. Was sie in den Handel brachten, war 
nicht eigentlich zum kinstlerischen Genus bestimmt; es waren Ge- 

brauchsstiicke, Spielkarten, Andachtsbilder fiir das Haus oder zum 

Einklebenin geschriebene Gebetbiicher, auch Buchstaben und Wappen- 

schilder fiir ahnlichen Bedarf. Diese Blatter waren auch den Werkstatten 
als Vorlagen willkommen und haben Malern, Glasmalern, Schnitzern, 

Topfern, Buchbindern, Stickern und Silberschmieden gedient*. Es 
lag den stechenden Goldschmieden nahe, fiir die Gewerke, zumal die 

eigenen Zunftgenossen, auch unmittelbar Muster von Ornamenten und 

Geraten zu zeichnen, Einzelblatter oder kleine Folgen aus mehreren 

gleichartigen Blattern, zunachst mehr gelegentlich als planmafig, wie 

denn ja die ltesten Stiche uberhaupt oft nur als ein Nebenerwerb 

neben dem Goldschmiedsbetriebe gepflegt wurden. 

DIE STOFFE. Was die Werkstatten brauchten, waren vor allem 

Einzelheiten in dem jeweilig neuesten Geschmack. Es war die Zeit 

der Freigotik, der brodelnden Garung, als der deutsche Formwille 

die Fesseln der »Gerechtigk eit« sprengte und aus tiefem Naturgefuhl 

und breiter Gestaltungslust sich eine eigene Zierwelt aufbaute, eine 

spate Bliite mittelalterlichen Deutschtums. Da fand auch der Stecher 

fiir zeitgemafe Erfindungen willigen Absatz. Zunachst fur kraus ver- 

schlungenes Blattwerk, das sein Wachstumsgesetz in sich selber trug 

und nach eigenem Drange sich bog, bauchte, spaltete und verflocht, 

bald vollsaftig schwellend, bald spieSig mager, bald weich gelappt, bald 

dornig verastelt, als Einzelblatt aufrecht gleich Krabben oder breit ge- 
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Abb.8 Meister der berliner Passion 

lagert und zu dichtem Fiillwerk geschlossen. Hier sind es Zweige von 
natiirlichem Wuchs, dort linear gebundene Rankenziige, auch Phan- 

tasiegebilde, die den fremdartigen Gewebemustern der Zeit Anregungen 
schulden. Da die Schépfer dieser Ornamentstiche sich stets auch mit 
Figurenstichen beschaftigten, durchsetzten sie ihr Laub gern mit aller- 
lei launigen Tiers und Menschengestalten, zu Beginn noch ungelenk, 
bald aber durch die fithrenden Meister des Kupferstichs véllig zur 
Einheit gestimmt. Als solche Einschiebsel dienten Végel, wilde Manner, 
Mischz und Scherzfiguren, vereinzelt Kinder und Bibelgestalten; Tanzer 
und Liebespaare wurden besonders beliebt. Im ganzen scheinen rund 
hundert Erfindungen dieser Art erhalten. 

Das zweite Problem der gotischen Zierkunst, die architektoniz 
schen Gebilde, sind seltener und nur von wenigen Stechern der 
spateren Jahrzehnte behandelt worden. Auch in ihnen umspielen wohl 
bewegtere Umrisse, Gliederungen und Rhythmen der jungen Spat- 
gotik das alte, strenge Geriist. Doch fiihlen sich die Erfinder befangener 
als bei dem willkiirlichen Blattergesprie8, und der Gewinn ist karg- 
licher als dort. Man kennt nur etwas iiber zwanzig Blatter mit archi 
tektonischen Motiven, darunter Baldachine, Strebebogen, Nischen, 
auch Fensterrosen aus Mafswerk. Sie zielen weniger auf die Steinz 
metzen als auf die Altarschnitzer und Goldschmiede. Auch jener Hans 
Schmuttermayer in Niirnberg, der um 1484 seinem Fialenbuche den 

I is] 



Der Goldschmiedsstich der Spatgotik 11 

Abb.9 Meister der berliner Passion . 7:9 

erlauternden Stich eines Wimpergs beigab, ist vermutlich Goldschmied 

gewesen”. Fiir die Buchmaler ist aus architektonischen Formen sogar 

ein volliges Alphabet gestochen worden. 

Nicht viel mehr ist aus der dritten Gruppe bekannt, den Vorlagen 

fur fertiges Gerdt®. Unter ihnen mehrere Monstranzen, das vor- 

nehmste Erfordernis fiir die heilige Messe, dann Bischofstabe, Rauch- 

fasser, MantelschlieSen; an weltlichen Goldschmiedsstiicken wenige 

Becher und ein Schmuckstiick. Dazu als Gelegenheitsarbeiten zweier 

Bildhauer ein Weihwasserbecken und ein Kapitell. Das ist so gut wie 

nichts im Vergleich zu alle dem, was damals in den rastlosen deutschen 

Handwerksstiatten ausgefiihrt wurde. Noch waren die Erfindungen auf 

Papier nur eine sparliche Erganzung zu dem, was der Handwerker aus 

eigener Kraft schuf; noch pflanzte das Neue sich von Mann zu Mann 

fort; fiir plastischen Zierat nahm man auch Abdriicke zu Hilfe*. An 

dem Fortschritt des gesamten Formenkreises hatten die Stecher nur be- 

scheidenen Anteil; Bahnbrecher sind sie nicht gewesen. Fur die Be- 

nutzung gotischer Ornamentstiche in den Werkstatten haben sich bis- 

lang nur wenige Belege erbringen lassen. 

DIE MEISTER. Wer iiber die Personlichkeiten der Erfinder und 

Stecher Auskunft sucht, darf nicht vergessen, da8 von dem einstigen 

Bestande an Stichen nur ein Bruchteil bis auf uns gekommen ist. Man 

hat meist nur kleine Auflagen abgezogen und sie in den Werkstatten 
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Meister P W 13:11,5 

vernutzt. In die Mappen der alteren Sammler haben sich nur die 
Blatter der ohnehin beriihmten Meister gerettet; die Mehrzahl der goz 
tischen Ornamentstiche ist duGerst selten geworden und nur in wenigen 
oder einem einzigen Abzuge erhalten. Manche Originale sind nachz 
weislich vollig verschollen und klingen héchstens in Nachstichen weiter. 
Das Erhaltene ist tiber die Museen und Privatsammlungen der ganzen 
Welt verstreut. In Berlin besitzt das Kupferstichkabinett an Ornaz 
ment- und Geratvorlagen der Gotik, auSer den Zierbuchstaben und 
Wappen, etwa fiinfzig Blatt. 

Innerhalb des Lebenswerkes der einzelnen Stecher zahlen diese Or: 

Abb. 10 
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namentstiche zumeist nur wie Gelegenheitsarbeiten. Manche von ihnen, 
insbesondere die frithesten, haben sichnur durch jahrelangeForschungen 

sichten und bestimmten Handen zuweisen lassen. Denn die 4ltesten 
Stecher pflegten ihre Arbeiten ohne Namen oder Zeichen hinauszu- 
geben; auch trug niemand Bedenken, die Erfindungen der Genossen 
wortgetreu zu kopieren, ja fremde Platten aufzustechen und mit dem 

eigenen Zeichen zu versehen. Selbst beruhmte, mit dem Namen ge- 

zeichnete Blatter gelten bisweilen nur als Nachstiche nach verschol- 

lenen Vorbildern. 
Die stechenden Goldschmiede und Maler des 15. Jahrhunderts im 

Norden haben fast ausnahmslos langs des Rheins gelebt, von der 
Schweiz bis in die Niederlande. Die starkeren Personlichkeiten sind 
die Oberdeutschen. Der erste Bahnbrecher des Kupferstichs, dessen 
Namen wir freilich nicht kennen, der sogenannte Meister der Spiel- 
karten, tatig 1430 bis 1450, hat sein ungewohnliches Raumgefthl 
nicht an eigentlichen Ornamentstichen, sondern nur in den Tiers und 

Blumenspielen seiner Karten und in den kraftigen Rosenranken bez 

kundet, mit denen er eines seiner Heiligenbilder umrahmt. Einige 

fritheste erhaltene Ornamentblatter stammen von dem »Meister der 

niirnberger Passion«, kleine Querfiillungen mit Laubwerk und wilden 

Mannern, herb und ausdrucksvoll; sie sind im Schnitzwerk eines Holz- 

kastens benutzt worden. Auch der erste Grof&meister des Kupferstichs, 

der Meister E. S., der einige Blatter 1466 und 1467 datiert, vermutlich 

in der Schweiz zu Hause, bewahrt sich als erfindungreicher Gold- 

schmied vor allem in dem sorgsamen Schmuck und Gewandzierat, 

mit dem er seine anmutigen Gestalten ausstattet und in sonstigem 

ornamentalem Beiwerk®. Als Vorlagen fiir das Handwerk hat er kleine 

Rundbilder gestochen, die der Silberschmied auf Kelchen und Geraten 

anbringen konnte. An eigentlichen Ornamentstichen kennt man eine 

Gruppe von fiinf krabbenartigen Blumen, vier Querfiillungen mit Blatt- 

werk und Figuren und als wirksamstes eine grofe Monstranz, auf 

wohl vier Platten in Umrifstich, geadelt durch die zart empfundene 

Gestalt des Heilands zu Haupten des Allerheiligsten. Das berthmte 

Rund, das inmitten Johannes auf Patmos, im Rande herrlich ge- 

schwungene Ranken tragt, ist eine der sch6nsten Vorlagen, wenn auch 

schwerlich unmittelbar als Hostienteller anzusprechen. 

Die stecherischen Absichten des Meisters E. S. hat der grofse Martin 

Schongauer aus Kolmar (um 1450—1491) zur Reife gefuhrt; auchseine 

Ornamentstiche sind fiirihre Zeit die Krone an Erfindung und Ausfih- 

rung®. Durch Herkunft und Lehre Handwerker, Sohn und Bruder 

Abb. 4 
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Abb. 11 Wenzel von Olmiitz 50:13 

eines Goldschmieds, nach Anz 

lage und Beruf Maler, hat er 
wie den deutschen Kupferstich 
so.auch den Ornamentstich aus 
handwerklicher Engezurvollen 
Freiheit erhoben. Voll bezauz 
bernder Anmut sind schon 
seine halb ornamentalen Vor- 
wurfe, wie die Runde mit den 

Wappenhaltern und den vier 
Evangelistenzeichen. Gleich 
fein ersonnen, klar geschaut 
und meisterlich gestochen die 
elf eigentlichen Ornamentvorz 
lagen seiner Hand, Krabben-z 
blatter und Fillungen. Finf 
aufrechte Laubblatter, wie sie 

ahnlich schon Meister E. S. 
gebracht hatte, in wechselnder 
Tonart, spitzzackig gelappt, 
schnittig zersagt, knollig gez 
baucht und schlicht mit rund 
lichen Randern, jedes wie ein 
selbstgewachsenes Naturgez 
bilde organisch  ausgereift. 

Solch eigenwilliges Geast und 
Gebandelin vollen Schwiingen, 
bald saftig, bald magerer, bildet 
das Geriist auch der fiinf késtz 
lichen, verschieden grofen Fiil- 
lungen, durchspielt von weich- 
bewegten Hopfenranken und 
scharf gesehenen Végeln, wie 

der berithmten Wirge-Eule. 
Seinen frdhlichen Spieltrieb 
weil} der Meister klug zu bandiz 
gen, wo es gilt, Gerate zu gestal- 
ten, in dem Rauchfa8 und dem 

Bischofsstab. Das Rauchfaf die 
reichste Auswirkung der Zeitz 
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formen, mit seinen schleifenden 

Ketten so anschaulich darge- 
stellt, als konne es nurnacheinem 

ausgefuhrten Sticke gezeichnet 
sein, trotz einiger Unstimmigz 

keiten der Konstruktion; der 

Bischofsstab die sieghafte Ver- 
einigung ornamentaler und figur- 
licher Gestaltungskraft, in seiner 

Kriimme Maria mit dem Kind 

auf dem Thron nebst zwei musi-z 

zierenden Engeln, ein Hohe-z 
punkt des Ornamentstichs aller 
Zeiten. 

Gern zahlten wir zum Ornaz 

mentstich auch den geistvollen 
»Meister des Hausbuchs«, wenn 

sein reiches Lebenswerk neben 

schmuckfrohenBeizierden, Wapz 

pen und Wappenhaltern auch 
eigentliche Vorlagen enthielte ‘. 
Er bietet kdstliche Beispiele der 

anmutigen Laune, die das ober- 
deutsche Blut auch im Deko- 

rativen kennzeichnet. Der Abz 

stand von dem_ nichterneren 

Wesen der Niederdeutschen, 

besonders der Hollander, spricht 

sich auch im Ornamentstich aus. 

Allerdings hat in Koln ein 

feinsinniger Erfinder gewirkt, 
von dem wir leider nur geringe 
Kunde haben, der Meister P. W., 

der Schopfer der lebensvollen 
Bilder aus dem Schweizerkriege 

und des runden Kartenspiels mit 
Tieren und Blumen, eines 

Meisterstiicks dekorativer Ge- 

staltung. Die wenigen erhal- 
tenen Ornamentstiche seiner Abb.12 Meister W mit der Hausmarke 
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Abb. 13 Unbekannter Meister 29% 13 
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Hand sind ebensoanmutig an Gehalt und Form, besonders das gedrangte 
Blattgekrausel voll siidlich empfundener Fligelkinderchen. Man 
nimmt danach an, da auf ihn eine Reiheschonster Erfindungen zuriick- 
gehen, die wir nur in Nachstichen betriebsamer Kopisten besitzen. 

Zu solchen Nachahmern gehOrt mit vier Fiinfteln seiner fast sechs- 
hundert Blatter jeden Schlages der weit bekannte Israhel van Meckenem 
(+ 1503) in dem westfalischen Bocholt*. Vermutlich hat schon sein 
gleichnamiger Vater, als welchen man den sog. Meister der berliner 
Passion hat ansehen wollen, eine Reihe von Fillungen mit ausgreifen- 
den Gestalten in allzu buntem Geranke gezeichnet. Des Sohnes ge- 
wandter Stichel zeigt sich vonseiner besten Seite in rund einem Dutzend 
ornamentaler Blatter, die zu den ansprechendsten Schopfungen des 
Ornamentstichs zahlen und mit Recht beriithmt sind, obwohl sie heute 

nicht mehr als Israhels Eigentum gelten. Voran die grofen Breit- und 
Hochfillungen aus krausem Blatt- und Lappenwerk und launigem 
Fiillsel bewegter Gestalten: Jesses Traum, mehrfach von Holzschnitzern 
der Zeit benutzt, der Tanz der Verliebten, ein sinnbildliches Spiel 
nackter Gestalten, ein Liebespaar tiber dichtem Geranke, zwei Namens- 

zuge und mehr. Alles so geistreich erdacht und eindringlich gesehen, 
da% man die Erfindung nur dem sichersten Ornamentisten des nieder- 

rheinischen Kupferstichs, dem Meister P. W. von Koln, zutraut, dem 

mutigen Urheber des grofen Stiches vom Schweizerkriege und des 
lieblichen runden Kartenspiels; Israhel hat ihn auch sonst wiederholt 
kopiert. Ob man dem so oft als Dieb Ertappten danach noch den 
edlen Bischofsstab belassen soll, der seinen Namen tragt, scheint un- 

gewiB. Sein Ruhm ist spat, aber verdientermafsen erschittert. 
Dagegen gebishrt einem etwas 4lteren niederlandischen Zeitgenossen, 

dem Meister W mit der schliisselformigen Hausmarke (Nagler V, 1441)’ 
volle Achtung wegen seiner zwar handwerklich niichternen, aber ge- 

wissenhaften und eigenen Werkstattsvorlagen fur Goldschmiede, 

Altarschnitzer und selbst Baumeister. Er hat vor und nach 1470 

mindestens zwei Dutzend geraumige Gestaltungen aus gotischen Bau- 

formen geschaffen, Kirchenraume, Nischen, Laibungen, Baldachine, 

Fensterrosen, Monstranzen, einen Bischofsstab, ein RauchfaB, ge- 

diegene Muster, wie die Gewerke sie brauchten. Offenen Blick fur 

werkmabige Sachlichkeit bekunden auch seine ungewohnlichen Stiche 

von Seeschiffen, die frithesten und auf lange Zeit einzigen threr Art, 

wenn nicht als Vorlagen fir den Schiffbauer, so doch als Anregung 

fir jeden Lernlustigen und Wifbegierigen héchst anschaulich erfaft. 

In engen Grenzen eine gediegene Personlichkeit. 
Jessen, Der Ornamentstich 2 

Abb. 10 

Abb. 3,9 

Abb. 7 

Abb. 12 

Abb. 14 
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Was aufserdem einzelne Meister an Ornamenten und Geraten ge- 
legentlich haben ausgehen lassen, la@t sich hier leider nicht liickenlos 
aufzahlen. Es ist manches stattliche und eingehende Blatt darunter; 
von Alart du Hamel aus Herzogenbusch ein miachtiges Reliquiar, eine 
Monstranz und eine Eckleiste, von dem Meister J. A. von Zwolle ein 
laubdurchwucherter Baldachin, mehreres von dem meist kopierenden 
Meister W (Wenzel von Olmiitz), darunter eine besonders schén be- 

wegte Monstranz, ein Brunnen von Jorg Syrlin in Ulm und ein Kapi- 

tell von Veit Stof, ein reizender Anhanger des noch immer ratselhaften 
Meisters L. Cz und einiges weitere von Monogrammisten, wie dem 
Meister b g und dem Meister h w, sowie von ungenannter Hand. Ware 
uns der betrachtlich reichere urspriingliche Bestand erhalten, wiirde 
der nordische Ornamentstich des 15. Jahrhunderts den deutschen Spiel- 
trieb jener geistig bewegten Tage noch viel eindrucksvoller wider- 
spiegeln. Aber auch die Reste sind ein wirdiger, verheifungsvoller 
Anfang. 

Abb. 15 Meister P W 6,5:6,5 

Abb. 1 

Abb. 11 

Abb, 2 

Abb. 3, 5 

Abb, 13 



2 
e
e
 

e
d
 

oI 

Zoan Andrea 54 
Abb. 16 



a 

riviera 
Ld 

. 
i+ 

22 
3 
8 

aS 
1; 
as 

a 
ts 

ia 3 
8 

as 
8 
%, 
2) 
ie 

bi 

Abb. 17 Unbekannter Meister Teil, 5:22 

ITALIEN IM 15. UND 16. JAHRHUNDERT 

DIE MEISTER DES 15. JAHRHUNDERTS. Der Ornament: 

stich der italienischen Renaissance ist weniger einheitlich und erz 

giebig als der Goldschmiedsstich der deutschen Gotik. In Italien 

wuchsen aus den Werkstitten die fahigsten Kopfe zu freien Kiinstlern 

und Fiihrern des Handwerks herauf und bereicherten den Formenkreis 

im persOnlichen Verkehr. Da sie selber oder ihre Skizzen und Werk- 

zeichnungen in den Arbeitsstuben und auf den Bauplatzen zur Hand 

waren, konnten auch die Handwerker ohne fremde Vorlagen aus- 

kommen. Trotzdem hat es den Werkstatten an Anregungen graphi- 

scher Art nicht gefehlt. Die Mehrzahl der italienischen Figurenstiche 

aus dem 15. Jahrhundert, anfangs von Goldschmieden, spater von 

Malern bestimmt, ist absichtslos voll dekorativer Werte dank der grof- 

raumigen Komposition, der klaren Zeichnung und dem prachtigen 

Schmuck an Bauten, Innenraumen, Thronen und Geraten auf den 

Hintergriinden und dem Beiwerk. Die klassischen Gestalten, mytho- 

logischen und allegorischen Vorgange, Propheten und Sibyllen, Pla- 

neten, Triumphe und Liebesspiele auf den Bilderfolgen und Einzel- 

blattern tragen einen Zug ins Grofe, der sie als Vorbilder ohne weiteres 

empfiehlt; wie hat man nicht allein Mantegnas Meergotterfriese daheim 

und im Norden genutzt. 

Eine Gruppe dieser Stiche, von der Hand eines Florentiners der 

sechziger und siebziger Jahre, ist nicht nur von solch dekorativem Ge- 

halt, sondern geradezu selber Zier werk zum Aufkleben aufSchachteln 

und anderes Gerat als wohlfeiler Ersatz der kostspieligeren Hand- 

malerei!. Deshalb sind die Blatter zum Teil rund oder oval, pilaster- 

oder leistenformig; die Gestalten und Vorgange aus dem Liebesleben 

nochin spatmittelalterlicher, burgundischer Modetracht; 
vielerlei Ornaz 

ment von Kranzen, Borten, Wappenschildern; ein Zeugnis grofztgiger 

Gebrauchsgraphik. Erhalten sind rund 130 Blatt, grofenteils einst in 

der Sammlung Otto vereinigt und oft noch heute nach diesem Vor-z 

besitzer benannt. Auch andere Figurenstiche sind gelegentlich fur 

dergleichen Zierzwecke verwendet worden. 

Abb. 17 
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Eigentliche Ornamentvorlagen haben auch in Italien zuerst die Gold< 
schmiede fur sich und die eigenen Gewerbsgenossen abgerieben und 
bald als Vorlagen gestochen: die berithmten »Niellen«®. Die Meister 
pflegten die GefafSe, Gerate und Prunkwaffen mit Silberplattchen zu 
belegen, deren scharf eingegrabene Zeichnung mit einer dunklen, 
schwefelhaltigen Masse (Niello) ausgelegt wurde. Von solchen Graviez 
rungen liefSen sich unmittelbar oder auf dem Umwege iiber einen 
Schwefelabgu8 Abreibungen auf Papier herstellen fiir den eigenen 
Musterbestand und fiir den Verkauf. Auch hier sah man bald, daf 
sich die Nachfrage nach solchen Vorlagen besser durch eigens fiir den 
Abdruck hergestellte Stiche von Kupferplatten decken lie8. Von 
beiden Gattungen sind uns figiirliche und ornamentale Blattchen er- 
halten, in den oft winzigen Formaten, wie sie der niellierende Silber- 
schmied zu verwenden pflegte. Nur vereinzelt sind es Ganzstiicke, 
wie etwa Méssergriffe. Die Ornamente meist feinstes Blattwerk, symz 
metrisch aufsteigend, auch Figuren aus dem Formenschatz der Zeit, 
einzeln oder in das Laub eingefiigt. Man kann eine florentinische ya 
die auf den Malergoldschmied Antonio Pollaiolo zuruckgeht, unterz 
scheiden von der Weise von Bologna unter Francesco Francia, dessen 
tatigster Schiiler oder Nachfolger, Peregrino, wahrscheinlich aus Cez 
sena, auch dicht gefiillte grotteske Kompositionen gestochen hat, Die 
anmutigen Blattchen zahlen zu den Kostbarkeiten der grofen Kupferz 
stichsammlungen. 

Dagegen lassen sich an italienischen Ornamentvorlagen groferen 
Formates aus dem 15. und frithesten 16. Jahrhundert nicht viel mehr 
als fiinfzig Blatter nennen, kein einziges fiir ein bestimmtes Gewerbe, 
fast alle nur Fillungsornamente; noch fehlt uns ein verlaBliches Ver- 
zeichnis®. 

Voran stehen als stattliche Reihe die zwélf schlanken Pilaster: 
fiillungen des ratselhaften Zoan Andrea, auf wei®em Grunde in 
sauberen Umrissen und feinen Schattenlagen gestochen. Sie ahneln 
einander im Aufbau. Auf einem Sockel, neben dem meist Kinder und 
Mischfiguren spielen, ein reich gegliedertes und verziertes Gefafs; 
weiter aufwarts kleinere Vasen oder Panzer; in die schmalen Riume 
daneben ranken sich runde Laubzweige, nicht in dem eleganten Relief: 
stil der Plastik, sonderen in der flacheren, mehr zeichnenden Art der 
Wand: oder Buchmalerei. Dazwischen Waffen und Gerate, gern auch 
Kindergestalten in allerlei Betatigung; im Ganzen eine F ulle anregender 
Motive in reifer, raumsicherer Fugung. Die Blatter sind zum Teil 
durch Kupferstich und Holzschnitt kopiert und von italienischen und 
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deutschen Nachfolgern oft benutzt worden*. Auf dem Nachstich eines 
der Blatter findet sich handschriftlich die Jahreszahl 1500. 

Uber Zoan Andrea wissen wir wenig. 1475 lebte er in Mantua und 
mag dort aufer Figurenstichen nach Mantegna auch einige Blattchen 
mit den feinen Laubpilastern gestochen haben, deren Vorlagen den 
berithmten Triumphzug des Casar einzurahmen bestimmt waren”. Inz 
des mufBte der grofe Meister den Stecher wegen unredlicher Benutzung 
seiner Werke verfolgen, so dafi er Mantua verlie und, wie es scheint, 

nach Mailand ubersiedelte. Einen Ornamentstich hat er noch 1505 
datiert. Seine Figurenstiche sind zumeist nachweisliche Kopien; man 
mu argwohnen, daf auch die Ornamente fremde Erfindungen wieder- 
geben. Aufer der Pilasterreihe hat er drei grotteske Fullungen auf 
dunklem Grunde bezeichnet, in harten, spitzigen Formen, auch zwei 
frei endende Aufbauten mit einem geradezu wiusten, schnorkelhaften 
Gemenge aus abgerissenen Zeitmotiven. Die ornamentale Auffassung 

beider Gruppen stimmt weder untereinander noch mit seinem Haupt- 

werk iiberein, noch weniger ein ihm zugeschriebener eleganter Akan- 

thusfries. Danach darf man fiiglich die Frage aufwerfen, ob er nicht 

auch seine groBe Serie nach fremdem Entwurf gestochen habe. Man 

hat in ihr zwei Hande unterscheiden wollen und einen mailander 

Stecher, der den dortigen Buchmalern nahestand, hineinbezogen. 

Zweifellos ist die Erfindung den bedeutenden Miniaturen in Gebet- 

biichern und anderen Buchmalereien mailandischer Schule ahnlich, 

unter deren Meistern ein Frate Antonio aus Monza sich genannt hat. 

Ob man aber diesen selber als Erfinder der schonen Reihe ansprechen 

darf, wird noch weiter zu untersuchen sein’. Als Stich weist auf Zoan 

Andreas Hand, leider unbezeichnet, auch ein stattlicher Brunnenmit voll 

geschwungener Schale, Kindergestalten und dem Neptun obenauf, das 

einzige architektonische Kleinwerk im Ornamentstich dieser Gruppe. 

In dem gleichen Formenkreise, der alteren Stufe der Grotteske, bez 

wegen sich die bekannten Ornamentblatter des Nicoletto da Modena, 

der sich auch Rosex nennt und 1500 und 1512 datiert*. Er ist auch 

in seinen Figurenstichen auf Architektur und Ornament bedacht, ja 

seine Gestalten selber tragen einen Zug ins Dekorative. In der wich- 

tigen Folge der vier Hochfiillungen auf weifem Grunde nebst einem 

ahnlichen groeren Blatt auf Dunkel sind nicht ohne Temperament 

und Phantasie vielerlei Figuren und Ornamente auf breiter Flache um 

die Mittelachsen gruppiert; gern werden kleine gerahmte Bildchen mit 

antiken Vorgingen eingefiigt. Das Ganze aber ist wenig erquicklich; 

es fehlt an rhythmischer Gliederung. Man schreibt ihm noch einige ahn- 
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liche Blatter ohne Zeichen und zwei quaz 
dratische Fiullungen mit Knotenwerk zu. 
Auch die ornamentalen Versuche des 

Giovanni Antonio da Brescia (Daten 

1505—1509) sind, soweit wir sie kennen, 

ohne besondere Figenart. Bezeichnet 
sind ein Fries mitantiken W affenstiicken 
und eine trockene Leiste aus Halbfigu- 
ren und Gerank, unbezeichnet ihm zuz 

geschrieben zwei Kapitelle nebst ihren 
Basen aus Rom u. a. 

Damit sind die gesicherten Vorlage- 

blatter der Stecher, deren Art noch aus 

dem 15. Jahrhundert herrihrt, erschopft. 
Unter ihnen fehlen alle Namen der 
grofen Meister. Es ist fraglich, ob 
man auch nur einen einzigen von diez _ 
sen im Ornamentstich mitzahlen darf. Abb. 18 Niellenstich 7:4,5 
Keinenfalls Mantegna, den gewaltigen Bahnbrecher des Figuren- 
stichs und Freund alles Dekorativen. Nach einem vermeintlichen Ent- 
wurf von seiner Hand hat Wenzel Hollar 1640 einen groSen MefSkelch 
radiert. Die Zeichnung, damals beim Grafen Arundel, ist noch heute im 
British Museum. Aber sie ist nichts weiter als eine beliebige Aufnahme 
eines jener reichen Gerate, wie sie gegen 1500 in vielen italienischen 
Goldschmiedswerkstatten entstanden. _ 

Auf Leonardo da Vincis Kreis gehen die sechs seltsamen Stiche mit 
geistvollen Knotenschlingungen zuriick, die die Inschrift »Academia 
Leonardi Vinci« tragen und uns durch Diirers Holzschnittkopien ge-z 
laufig sind, also wohl vor 1506 entstanden. Der grofe Italiener hat 
sich mit solchen Verknotungen oft beschiftigt, und auch diese Erfinz 
dungen sind eines Meisters wiirdig. Die Entwiirfe mogen von ihm 
herrithren, doch ist der Stich nicht von seiner Hand, sondern wahrz 
scheinlich von einem der mailandischen Berufsstecher®. Derartiges 
Knotenwerk findet sich auch weiterhin in Italien. 

Architektonische Ansichten kommen auf mehreren grofen Blattern 
vor, die den Namen des Bramante tragen oder auf ihn gedeutet worden 
sind. Es scheint, daf} eines davon beanspruchen kann, auf einer Zeichz 
nung des beriithmten Architekten zu beruhen, der Einblick jn eine 
reich geschmiickte Kirche mit allerhand Figuren und der Inschrift 
»Bramantus fecit in Mlo« (Milano)”, 



Italien im 15. und 16. Jahrhundert Pe 

Sip RR Si BE Noch fehlt es auch an baukinstle-z 

. Faas ae =6rrischen Bildern in Bichern, die im 

16. Jahrhundert so einfluBreich werden 
sollten. Nurdie beruhmtenHolzschnitte 
zu dem phantasievollen Architektur- 
roman des gelehrten Geistlichen Franz 
cesco Colonna, der »Hypnerotomachia 
des Polifilo«, 1499 in Venedig gedruckt, 
enthalten in anmutigen Umrissen als 
Buhne fiir die festlichen Vorgange viele 
Andeutungen geschmackvoller Bauten 

_ und Raume mit Auszier aller Art. Als 
 praktische Vorbilder freilich haben sie 
_ den Architekten der Zeit nichts Ernst- 
~ liches bieten wollen und konnen; auch 

ihren Einflu& auf das spatere deutsche 

waa _ Ornament moge man _ nicht tber- 

Niellenstich 7:45 schatzen. Immerhin darf hier daran er- 

innert werden, wie die herrlichen Buchornamente der italienischen Rez 

naissance den Ornamentstich erganzen, allerdings weniger als Vorbilder 

fiir das Handwerk wie als Anreger fiir den Buchschmuck selber und 

die fiir ihn tatigen Kunstler. 

DAS 16. JAHRHUNDERT: DIE SCHULE DES MARCAN- 

TON. Neue Ziele auch im Ornamentstich setzten sich die betrieb- 

samen Stecher, die das durch Rafael vertiefte Studium des klassischen 

Altertums auszunutzen unternahmen, die Schiiler und Nachfolger des 

Marcantonio Raimondi. Dem antiquarisch eingestellten Sinn des 

16. Jahrhunderts ward jedes antike Relief, jede Vase, jede Saule, 

jedes Gebalk zu einem Dokument. Es lohnte sich, diese Reste einzeln 

oder als Folgen in der unserem Diirer abgesehenen, sorgfaltig model- 

lierenden Stechweise auf den Markt zu bringen. Waren die Originale 

briichig, so erganzte man sie nach bestem Wissen und Konnen. Daz 

neben ist, wie im Figiirlichen, die eigene Erfindung der ganzen Schule 

sehr bescheiden; wie weit gelegentlich auch fiir das Ornament Zeichz 

nungen Rafaels oder anderer Kiinstler vorgelegen haben, la8t sich 

schwer entscheiden. Selbst die Stecher zu sondern fallt nicht leicht, 

weil ihre reproduzierende Hand mehr schulgerecht als persénlich ist 

und sie vieles nicht bezeichnet haben. Noch fehlt uns auch hier ein 

ausreichender Katalog. 

Jedenfalls hat Marcanton selber sich mit Ornamenten kaum beschaf- 

eet) 

Abb. 19 
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tigt. Die fritheste Jahreszahl unter den dekorativen Blattern, 1515, 
tragt auf seinen ersten Abdriicken ein antikes Relief von Marco 
Dente von Ravenna, nach einem Original aus seiner Vaterstadt. Die 
tatigsten Stecher sind der Venezianer Agostino dei Musi genannt 
Agostino Veneziano (tatig 1514—1536) und, etwas jiinger, Enea Vico 

aus Parma (tatig 1541—1567), ein ausgesprochener Ornamentist. Wir 

werden den Stoff zweckmafig nicht nach den Meistern, sondern nach 
den Gegenstanden gliedern; der Bestand an Abziigen ist auch aus 
dieser Zeit nicht grof. 

ORNAMENTE. Es galt zunachst, das Erhaltene wiederzugeben: 

etwa die Marmorreliefs mit Akanthusranken, das stattlichste ein Stiick 

aus der alten Ara pacis, von Ag. Veneziano, kleinere aus der Kirche 
St. Silvester in Rom, auch schones Akanthuslaub um einen ansehnz 

lichen vasenformigen Baluster. Die antiken Motive werden erganzt oder 
leicht abgewandelt: Rankenfillungen mit eingefiigten Halbfiguren und 
Masken (Marco Dente), Laubwerk um einen Kandelaber, ein halber 

Fries aus Ranken und zwei Figuren (Veneziano), Geringeres von 
Enea Vico. Die Nachfrage nach Akanthusvorbildern hat bis weit in’ 
die Folgezeit hinein angehalten; die emsigen rémischen Verleger, die 
den Handel mit Platten und den Vertrieb von Abziigen im Grofen 
betrieben, wie Ant. Salamanca und Ant. Lafreri, haben auch diesen 

Bedarf bedient?®. Am liebsten gab man Ranken in Friesform mit oder 
ohne eingefiigte Figuren. Noch aus der guten Zeit kennen wir, frei- 
lich ohne Kiinstlernamen, drei eigentiimliche Friese, deren Laub von 

Mischgestalten durchwachsen wird; ihnen ahnelt in den Motiven eine 
liederlich gestochene Folge mit breiten Schatten, fast wie Holzeinlage 
wirkend, wohl zu Unrecht dem Enea Vico zugeschrieben. 1561 hat 
Battista Pittoni in Venedig eine grofere Friesfolge herausgegeben, 
1571 der Waffenschmied I. B. Mutiano in Brescia sogar eine Art von 
Zeichenschule fiir Akanthus. 

Des weiteren luden die Reste antiker Waffenbilder, die Reliefs mit 

Troph4en, zur Wiedergabe und Ausdeutung ein. Ein klar gezeich- 

netes, sorgfaltig gestochenes Buch mit hangenden Gebilden dieser 

Art, meist zwei schmalen Gehangen nebeneinander, in den Jahren 1550 

und 1552 vom Verleger Lafreri bezeichnet, wird auch ohne Kunstler 

zeichen wohl mit Recht dem Enea Vico gegeben. Gleich vielen Stichen 

dieser Gruppe sind auch diese sch6nen Blatter alsbald in Frankreich 

nachgestochen worden. 

Zum Lieblingsthema der Zeit wurde die Grotteske. Ihr wies das 

griindlichere Studium der ,,Grotten", der Innenraume der alten Kaiser 

. 

Abb. 20 



Italien im 15. und 16. J ahrhundert 

34:12 Agostino Veneziano Abb. 21 



Italien im 15. und 16. Jahrhundert 29 

palaste mit ihren Wandz und Deckenmalereien, neue Wege. Diese 

eigenartige Quelle war schon nach 1490 erschlossen worden. Aber bis 
zu Rafael und seinen Mitarbeitern hatten die Bildhauer, Maler und 

Ornamentstecher die im einzelnen langst gangbaren Motive wesent- 
lich im Sinne des plastischen Fillungsornaments benutzt!?. Auch auf 
Agostino Venezianos wenigen grottesken Einzelblattern drangen sich 
die Mischbildungen und Ziergehange noch recht eng und ohne 
Harmonie des Mafistabes zwischen die senkrechten und wagrechten 
Achsen; ein Blatt aus dem Jahre 1521 fugt auch einige architektonische 
Konstruktionen ein. Noch dichter geschlossen voll kleinlichen Ge- 
rankes und Gemisches sind um 1532 sechs Blatter des Meisters mit 
dem Wiirfel ; er schmiegt besonders sein Leibmotiv, die Kindergestalten, 
hinein. Eine nachste Stufe zeigt eine Folge kleinerer Fullungen, zu- 
meist mit A. V. bezeichnet und trotz der oberflachlichen Mache der 
Spatzeit Agostinos zugeschrieben. Hier fiigen sich in die voll ge- 
schwungenen Ranken schon haufiger bithnenartige Bauten mit Spielern 

und Zubehér im strengeren Sinne der Antike. 
Bald aber bricht das Gefiihl fiir das eigentliche Wesen der antiken 

Wandgrotteske sich auch im Ornamentstich Bahn. Die Grotteske ist 
ja recht eigentiich Malerornament, Pinselwerk, meist dunkel auf hel- 

lerem Grund, ein gerades Widerspiel des plastischen Reliefs. Fur sie 

gab es die anmutigsten Vorbilder in den vermeintlichen Thermen des 

Titus, die heute als das Goldene Haus des Nero erkannt sind*’. Diese 

»leichtere« Art der Malerei, die »sogenannten Grottesken« nach alten 

Gewélben und Wanden will Enea Vico (er nennt sich nicht, darf aber 

wohl als Urheber gelten) in der umfanglichen Stichfolge »Leviores et 

extemporaneae picturae, quas grotteschas vulgo vocant« wiedergeben, 

die im Jahre 1541 der Verleger Barlacchi mit Vicos Zeichen schwach- 

lich kopiert hat. Eine véllig andere Art als im bisherigen Ornament- 

stich: breite Sockelstreifen, wie in den »Thermen«, ein schwebendes 

Geriist vorwiegend aus Linien, fliichtige Bauten gleich Gelegenheits- 

biihnen; in den weiten Raumen bewegliche Gestalten, am liebsten 

Satyrn in allerhand Spiel und Scherz, voll Witz und Geschmack. Diese 

Folge, bald in Frankreich nachgestochen, hat der Wandgrotteske weit- 

hin den Weg gewiesen. Doch hat sie im italienischen Ornamentstich 

selber keine Nachfolge gefunden. 

GEFASSE. Unter den steinernen Resten des alten Roms fielen 

die Marmorvasen besonders in die Augen. Sie waren denen, die in 

den Bahnen des Altertums gehen wollten, unentbehrlich, zumal ja 

damals die Bronzen Pompejis noch in der Lava lagen. Man fand 

Abb. 21 

Abb. 22 
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offene und durch Deckel geschlossene Gefaie, auch Urnen von gez 

drangterem Umrifi sowie Kannen, meist ergiebig profiliert und durch 
Masken und bakchische Gestalten belebt. Die Kérper der Gefafe 
hatten sich leidlich erhalten, dagegen waren die plastischen Akzente, 
besonders die Henkel, fast stets zerstort. Dieses Fehlende ward im 

Sinne der eigenen Zeit unbefangen erganzt. Davon geben mehrere 
Hefte von Aufnahmen Zeugnis. 

Der Erste ist wieder Agostino Veneziano mit zwolf Blattern aus 
den Jahren 1530 und 1531, nach »Funden aus Stein und Bronze« ge-z 
zeichnet, die Korper leidlich getreu, die Henkel zu Schlangen, Vogel- 

klauen u. dgl. kuhnlich neugestaltet. Ein Jahrzehnt spater, 1542—44, 
sticht ein sonst weniger bekannter, trockener Stecher Leonardo da 

Udine zehn Vasen »ex romanis antiquitatibus« mit noch starker bez 
wegten Zutaten. Gleichzeitig, 1543, erscheint auch von Enea Vico eine 
Folge, den alten Originalen, soweit sie erhalten waren, ehrlich nach 

gebildet, doch mit noch naher ans Barocke streifenden Zusatzen aus 
Halbfiguren, Tieren und Schlangenwindungen. 

Es scheint, daf§ zu diesen Erganzungen besonders die kthnen Bil: 
dungen ermutigt haben, die der berithmte Fassadenmaler Polidoro 

Caldara da Caravaggio (+1543) an einem romischen Palast gestaltet 
hatte?®. Kannen und Henkelvasen in kecker Untersicht, iiberschlank 

die Korper aus der Antike nahezu ins Barocke tbertragen, die Henke] 
wild bewegt, aus doppelt geschwungenen Schlangenleibern nebst 
Mischz und Halbfiguren. Die verwegenen Bildungen sind auf Gene- 
rationen hinaus eine hohe Schule fiir die Dekoratoren geworden. Man 
hat sie immer wieder gestochen, einzeln (Cherubino Alberti 1582) 

oder zusammen mit anderen Malereien des Meisters, wie Waften-z 

gruppen und Friesen (Galestruzzi, Opere di P. da C., 1638). Leonardo 
da Udine hat einige geradeswegs kopiert. 

Muster zu GefaSen und Geraten des praktischen Bedarfs scheint 
man damals in den Werkstatten kaum verlangt zu haben. Ein grof- 

képfiges Raucherbecken, von drei klassisch gewandeten Frauen ge- 

stiitzt, hat Marcanton gestochen, angeblich nach einer Zeichnung 

Rafaels ftir Franz I von Frankreich. Nur Enea Vico hat 1552 vier eigen- 

artige Modelle fiir Leuchter entworfen. Auf breit ausladenden Fuf}- 

platten Schafte verschiedener Gestalt, aus Sockeln, Vasen, Tragern; 

die Tiillen von schmiegsamen Rollwerksziigen umspielt, wie sie der 

Meister bald in seinen Biichern: tiber die romischen Kaisermunzen 

reichlich verwendet. Schon kiindigt sich der derbere Spieltrieb des 

Barocks an. 

Abb. 23 
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BAUKUNST. Starker noch als die Ornamente ward die Archiz 

tektur der Alten begehrt, moéglichst nach mafgerechten Aufnahmen, 

in Einzelblattern oder in Illustrationen zu gelehrten und technischen 
Werken. Schon frith hatte ein Stecher der alteren Schule, den man den 

»Meister von 1515« genannt hat“, in lebensvoller Zeichnung und gez 
legentlich mit beigefiigten Mafsen Einzelteile verdffentlicht, Saulen, 
Kapitelle, Basen und Gebalke, nach romischer Art reichlichst profiz 

liert, auch kleineres architektonischzplastisches Beiwerk, Figuren, 

Waffengruppen und sonstige Ornamente daneben. In Marcantons 
Kreis hat der Meister selber nur eine schwerfallige Fassade aus zwei Gez 
schossen mit Tragefiguren gestochen. Aber wiederum greift 1528 Agos- 
tino ein durch héchst saubere Aufnahmenvon Kapitellen, Basen und Gez 
simsen, je einer Gruppe von drei Stichen fiir jede der drei Ordnungen. 

Mit besonderem Eifer haben solchen Architekturstich zwei leider 
unbenannte Meister gepflegt, deren zahlreiche Blatter sich zum Ver- 
wechseln gleichen und von spateren Verlegern durcheinander gemischt 
herausgegeben worden sind, der sogenannte Meister G. A. mit der 
Fuf angel und der Meister mit dem Monogramm P. S., das man falschz 
lich auf einen Franzosen Prevost gedeutet hat, mit den Jahreszahlen 

1535 und 1537. Beide ohne Zweifel Italiener, mafig begabt; die ub- 

lichen Motive mit eingehenden Mafen. An Handgeschick uberragt 

sie ein in den Zielen verwandter Meister, der einer gleichen Fu angel 

die Initialen G. P. zusetzt; man kennt mehrere schone korinthische 

Kapitelle mit ihren Basen und andere Aufnahmen. 

Als launige Erweiterung der antiken Bauglieder beanspruchten die 

Trage- und AbschlufSfiguren besondere Beachtung*””. Der eben 

genannte P. S. scheint sie als erster gezeichnet zu haben; es gibt von 

ihm zwei Blatter mit je zwei Hermen in Satyrgestalt von 1535 und 

zwei weitere Blatter von 1538 mit zwei Karyatiden und zwei Atlanten, 

alle in unruhigen Wendungen. Schon 1536 setzt auch hier Agostino 

ein mit vier ahnlichen Stichen, die gleichfalls je zwei Motive bringen, 

Hermen, frei endigend und Gebilke tragend. Gleichzeitig hat auch 

der Flame Cornelis Bos, der Vorkampfer der flamischen Hochrenais- 

sance, der damals in Rom arbeitete, einige solcher Hermen gestochen. 

Die erwiinschte Anschauung von dem Ganzen der Bauten geben 

jetzt die Illustrationen der topographischen und architek- 

tonischen Biicher, die man im 15. Jahrhundert noch ohne Bilder 

gedruckt hatte. Unter den alteren Werken tiber romische Altertumer 

zeichnet sich durch klare Holzschnitte ein Band tiber die Inschriften 

an den klassischen Bauten, Grabsteinen und anderen Resten aus, die 

Jessen, Der Ornamentstich B) 



34 Italien im 15. und 16. Jahrhundert 

Abb. 24 Unbekannter Meister 26:20 
»Epigrammata antiquae urbis«, die ein Liebhaber des Altertums, der Verleger Mazocchi, 1521 zusammengestellt hat. Eine Schépfung voll eigenartiger Kraft sind die schénen Holzschnitte in Saraynas Buch ber das alte Verona (De origine et amplitudine civitatis Veronae, 1540) nach den groBzigigen Zeichnungen des G. M. Falconetto (+ 1534). In wirksamen Kupferstichen hat seine eigenen langjahrigen Aufnahmen der Architekt Antonio Labacco in Rom 1559 zu einem 
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Buche zusammengestellt, nicht nur Einzelheiten, sondern auch Grund- 

risse und Fassaden der bedeutendsten Tempel der antiken Stadt:. 

Libro appartenente all’ architettura. 
Von den theoretischen Werken hat man zuerst den Vitruv bild- 

lich erlautert?®. Er war schon frih in Rom gedruckt worden. Fra Gio- 
condo fiigte 1511 als erster seiner Ausgabe in Venedig bemerkenswerte 
Holzschnitte bei, noch bescheiden an Umfang und Treue, mehr an- 

deutend als praktisch verwertbar. Auch die erste, hochst wiirdige 

Prachtausgabe, die berithmte Ubersetzung des Cesare Cesariano, Como 

1521, gibt zu dem mannigfachen Inhalt nur eine noch recht bunte 

Wahl holzgeschnittener Bilder, mit reichem Zierat, die Formen im 

wesentlichennoch zeitgendssisch, mehr eine oberitalienische Paraphrase 

als ein getreues Dokument des in Rom Erhaltenen. Eine Welt trennt 

diese trotz allen Eifers noch naive Auffassung von den klassischen Um- 

ri&schnitten, die der gelehrte Venezianer Daniele Barbaro 1556 fir 

seine herrlich gedruckte italienische Vitruv-Ausgabe von Andrea Palla- 

dio zeichnen lie8, die Ordnungen und ihre Anwendung auf Tempel und 

weltliche Gebaude. Hier ist alles kihn, klar, wert des grofen Meisters, 

der bald auch selbstandig als Schriftsteller und Darsteller auftrat. 

Pos Denn die Kiinstler, die iiber ihr Fach etwas zu sagen hatten, wollten 

nun auch selber dazu die Anschauung geben. Aus Aufnahmen und 

freien Erfindungen mischen sich die Bilder, durch welche sie ihre ein- 

fluBreichen technischen und kiinstlerischen Lehren erlautern*’. Unter 

diesen Theoretikern des 16. Jahrhunderts geht Sebastiano Serlio 

aus Bologna voran, zugleich Maler und Architekt, auf das Ganze der 

Baukunst und der Dekoration bedacht. Von seinen Biichern hat er zu- 

erst das vierte drucken lassen, 1537 in Venedig, die Saulenordnungen 

nebst ihrer Anwendung auf Bauten, Portale und Kamine, am Schluf 

eine Zugabe von Holzdecken, Teppichbeeten und Wappenschilden. 

Die Holzschnitte nach antiken Vorbildern und seinen eigenen an- 

regenden Entwiirfen sind so geraumig und einfach, dafs sich der unge- 

heure Erfolg dieses ersten Architekturbuches erklart. Gleich eindrucks- 

voll das 1540 folgende dritte Buch mit Aufnahmen antiker und einiger 

moderner Gebaude im Grundrif, Aufri8, Schnitt und groSen Einzel- 

heiten, das Alte auf Grund der hinterlassenen Studien des Baldassare 

Peruzzi, dem Serlio beiseinen Aufmessungenin Rom geholfen hatte. Die 

nachsten Teile des gro geplanten Werkes sind in Frankreich erschienen, 

wo der Meister im Dienste Franz I stand und 1554 gestorben ist: 

Buch 1 und 2 mit Geometrie und Perspektive, Buch 5 mit Kirchen- 

bauten nach eigen entworfenen Schematen, und ein sechstes Buch mit 
5% 

Abb. 25 
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Abb. 25 Andrea Palladio im Vitruy des Barbaro 34:22 
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modernen, recht geschmacklosen Portalen. Den Schlu8 macht Buch 7, 

das nach den hinterlassenen Zeichnungen erst 1575 in Frankfurt ver- 
legt worden ist. Alle diese Teile sind einzeln und vereint oft tber- 
setzt und neu herausgegeben worden. 

Auf die Dauer aber ist der maSgebende Lehrer iiber die Saulenord- 
nungen Giacomo Barozzi aus Vignola geworden (1507—1573)**. 
Er hatte in Rom um 1540 Aufmessungen fir die damals tatige Vitru- 
vianische Akademie gemacht und hat 1562 in den trockenen, nicht 
eben reizvollen Stichen seines Werkes »Regola delli cinque ordini« 
auf Grund peinlicher Berechnungen die niichternen Normenaufgestellt, 

die auf zwei Jahrhunderte hinaus in allen Landern wiederholt worden 

sind, eher zum Unsegen als zum Heil der Kunst. Dagegen kreist die 

HGhenluft freiester architektonischer Gestaltungskraft in den herr- 

lichen Holzschnitten, durch die Andrea Palladio (1518—1580) um 

1570 in Venedig seine vier Biicher von der Architektur erlautert hat: 

Ordnungen nebstihren praktischen Anwendungen, dieT empel desalten 

Roms, Palaste und Landhauser, meist nach eigener Erfindung, dar- 

unter die Basilika zu Vicenza, bis zu Briicken und Wasserbauten, das 

Ganze ein Meisterwerk schdpferischer Theorie. Ihm zu Liebe mag es 

entschuldigt werden, wenn es hier an Raum fehlt, um auch die weniger 

einflu®reichen Lehrbiicher der Zeit aufzuzahlen. 

Neben den Einzelheiten begehrten die Fachleute und Altertums- 

freunde aus der ewigen Stadt auch malerische Erinnerungen zur Er- 

ganzung der eigenen Skizzenbiicher oder als Andenken an ihren Be- 

such. In solchen Ansichten der Ruinen wetteifern fortab romische 

und fremde Verleger, von der bedeutenden Folge an, die 1551 Hierony- 

mus Cock in Antwerpen gestochen hat, Praecipua aliquot romanae anti 

quitatis monumenta, die vielleicht auf Zeichnungen des Heemskerk 

zuriickgeht, durch die folgenden Jahrhunderte hindurch, solange der 

Kupferstich in Gebrauch gewesen ist. Auch fur diese umfangreiche 

Literatur kann hier nur auf den Katalog der Ornamentstichsammlung 

Berlin und auf die archaologischen Werke tuber das alte Rom ver- 

wiesen werden. 

STICK: UND SCHREIBVORLAGEN. Uber die reizvolle Gat- 

tung der Sticke und Spitzenmusterbiicher wird ein eigener Abschnitt 

berichten. Die Italiener, damals die Bankherren der Welt, haben wie 

die frithesten Rechenbiicher so auch die ersten Schreibvorlagen als 

kleine Holzschnittbiicher gedruckt. Um 1514 beginnt in Venedig Sigis- 

- mondo de’ Fanti, ihm folgen 1522 der Romer Vicentino, 1524 der 

venezianer Verleger Tagliente und weiterhin viele ihresgleichen. 
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Abb. 27 Hans Sebald Beham 

DIE DEUTSCHE FRUHRENAISSANCE 

DIE ANFANGE. Die deutschen Ornamentstiche der gotischen 

Zeit hatten sich im gelaufigen Formenkreise des Handwerks bewegt, 

das noch aus eigener Kraft lebte. Nur Grofimeister wie Martin Schon- 

gauer erhoben sich iiber das, was in den Werkstuben ublich war. Fur 

den Fortgang des Kunstgewerbes waren damals die Stiche zur Not 

entbehrlich. Als dagegen im Norden die Renaissance einsetzte, galt es, 

einen daheim unzuginglichen Stoff aus der Fremde herbeizuschaffen, 

zu sichten und dem Bedarf anzupassen. Das konnten nur berufene 

Kiinstler leisten, durch eigene Studien im Ausland, mit Hilfe der Aufz 

nahmen in den Reifsbiichern wandernder Kunstgenossen oder nach 

gelegentlich eingefithrten Vorlagen auf Stichen und in Buchern. Da die 

Baumeister und Bildhauer noch am Handwerklichen hafteten, wurden 

zuniachst die Maler die unentbehrlichen Anreger des Handwerks. Da- 

mit schlug dem Ornamentstich die Stunde". 

Allerdings kénnen wir die ersten Vorkampfer des neuen Geistes, 

die Fiihrer der deutschen Malerei, nicht zu den Ornamentstechern im 

engeren Sinne zahlen. Weder Diirer noch Burgkmair noch Holbein 

haben ausgesprochene Vorlagen fiir die Werkstatten veroffentlicht. Nur 

die schéne Folge der sechs Knoten, die Albrecht Durer nachden oben 

erwahnten Stichen aus Lionardos »Akademie« in Holzschnitt wieder- 

holt und um einige Linienspiele erweitert hat”, konnte fiir die Sticker 

gemacht sein, scheint indes mehr aus einer Kiinstlerlaune als aus Berech- 

nung geboren. Was im iibrigen der starkste deutsche Gestalterinleiden- 

schaftlichem Ringen auch fiir die Welt der Zierformen eroberte, konnten 

die Werkgenossen nur aus den Hintergriinden und dem Beiwerk seiner 

Abb. 26 
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figiirlichen Holzschnitte und Stiche ablesen. Von dem verzwickten Astz 
und Wurzelwerk in der Offenbarung Johannis bis zu den freien, fest- 
lichen Akkorden der Ehrenpforte und des Triumphwagens stromt eine 
einzige Fluturspriinglichster Naturanschauung und spielfrohesterPhan- 
tasie, zugleich gefordert und beschrankt durch den Glauben an klassi- 
sche Gesetzmafigkeit und durch die Sehnsucht, zwei widerstreitende 
Welten in Eins zu zwingen. Der tragische Kampf um die Versohnung 
dieser Gegensatze ist ein vollwichtiges Seitenstiick zu Diirers sonstigem 
Lebenswerk. Den Zeitgenossen ist ja manches Feinste und Reifste, 
wie die Randzeichnungen zum Gebetbuch des Kaisers Max, uberhaupt 
nicht vor Augen gekommen. Es hatte ihnen nicht einmal genugt, denn 
der humanistische Verstandesglaube der Zeit forderte, da das Goz 
tische vollig ausgeschaltet und durch das antike Ideal ersetzt werde?. 
Dem Lande der Sehnsucht lag von den deutschen Kunststadten Augsz 

burg naher als Niirnberg. Dort hatten die Maler, Hans Burgk- 
mair und Hans Holbein d. Altere, schon im ersten Jahrzehnt nach 1500 
auf den Architekturen und Dekorationen ihrer Gemalde die krause 
Gotik durch eine oft nicht minder krause oberitalienische Renaissance 
abgelést. Der schmiegsame Burgkmair hat die Einzelheiten lebendigst 
erfa8t und mit siidlichem Geschmack auch auf seine schénen Holzz 
schnitte und Buchzierate iibertragen, die nicht ohne Einflu8 auf die 
Gewerke bleiben konnten. Wie sicher ist auch in den Einzelheiten 
seine Architektur auf der ergreifenden Phantasie iiber den »Tod als 
Wurger«. In den Ornamentstich aber hat er nicht eingegriffen. 

Leider ist auch die glanzende ornamentale Begabung des Weltmannes 
unter den deutschen Bahnbrechern, des geborenen Augsburgers, Hans 
Holbeins des Jiingeren, dem weiteren Kreise der Zeit: und Volks- 
genossen nicht zugute gekommen. Der anregende Zeichner von Glas-z 
fenstern und anderen Dekorationen und unermiidliche Buchornamenz 
tiker in Basel, der in allen Sitteln gerechte Gestalter des Kleinsten wie 
des Groen im Dienste des fremden Konigs in London, hitte die ge- 
samte deutsche Formenwelt auf eigene, reife Bahnen zu fihren verz 
mocht, ware ihm ein Bildverleger so, wie die Buchverleger, zur Seite 
gestanden. »Fur die Entwicklung der deutschen Renaissance hat es 
kaum ein groferes Mi®geschick gegeben, als daf$ der freieste und 
grofite Erfinder ihrer Bliitezeit seine Entwiirfe nicht durch Schnitt oder 
Stich vervielfaltigt hat‘.« Erst hundert Jahre spater hat der BOhme 
Wenzel Hollar nach Holbeins Zeichnungen in der Sammlung des 
Grafen Arundel in London vier Blatter mit Waffenzierden und zehn 
Kannen und Schalen radiert, die erst heute wegen ihres meisterlichen 
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Abb. 28 Hans Sebald Beham 30:50 

Aufbaus und klaren Flachenschmucks zu berithmten Vorbildern 

geworden sind. Die Motive reichen in den Formenkreis des nachsten 

Zeitabschnittes hinein. 

Immerhin ist Augsburg die erste Heimat des Ornamentstichs der 

deutschen Renaissance geworden. Dort hat von etwa 1493 bis 1536 

Daniel Hopfer aus Kaufbeuren einen weitschichtigen Betrieb unter- 

halten, unterstiitzt von seinen vollig unselbstindigen Verwandten, 

Hieronymus, der spater nach Nurnberg zog, und Lambert®. Als 

Waffenitzer wuBte der Meister vor allem die Radierung auf Eisen zu 

handhaben: sie war seiner oberflachlichen Auffassung und flichtigen 

Handschrift gelegen. Auf seinen uber fiinfzig rein ornamentalen oder 

mit Figuren untermischten dekorativen Blattern behandelt er Altes 

und Neues bunt durcheinander, gotisches Blumen- und Zweigwerk, 

bewegliches Blattergerank nach der Natur, flache Atzornamente, pla- 

stische Motive, wie Kandelaber und Akanthus, auf Fiillungen und Pi- 

lastern, auch dichte Grottesken und Alphabete. Er wagt sich kecklich 

auch an Gerate und Baulichkeiten, einzeln oder als Hintergrund figur- 

licher Darstellungen: ein belebtes Chorgestiihl, einen prachtigen Thron, 
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Mobel, Altare, Monstranzen und sonstiges Kirchen-z 
gerat, einen Brunnen, ein Kapitell, eine Holzdecke 

u.a.Sounbefangen, jaleichtfertig ermit den ornamenz 
talen wietektonischen Anregungen schaltet, die eraus 
mancherlei Quellen entnimmt, ist er doch nicht ohne 
Phantasie, nicht nur ein gedankenloser Kopist, wie 
seine Mitarbeiter®. Sein Besitz an Motiven der friihen 
Renaissance entspricht der Dekoration der Ober- 
italiener, nicht der strengen plastischen, sondern der 
bunteren gemalten Grotteske vor Rafael; es scheint 
nicht ausgeschlossen, daf er sie selber einmal ge- 
sehen hat. Seine leider so fahrige Kunst hat er auch 
auf Buchtitel gewendet. Bei besserer Zucht hitte er 
Gutes leisten konnen. So aber hat er auch das Hand: 
werk seiner Zeit wenig beeinflu&t. Die Platten haben 
sich lange erhalten und sind als »Opera Hopferiana« 
im 17. Jahrhundert von David Funck in Nurnberg 
und 1802 von Silberberg in Frankfurt neu verlegt 
worden. 
DIE KLEINMEISTER. Unterdes fanden sich 

in dem gediegeneren Niirnberg und im Norden 
ernstere Krafte fiir die Anspriiche der Zeit. Die 
Kunstler, die wir die deutschen Kleinmeister zu 
nennen pflegen ’, waren um ein Menschenalter jiinger 
als Diirer, fast alle rund um 1500 geboren. Es sind 
nicht mehr Goldschmiede, sondern Maler, Kupferz 
stecher und Zeichner fiir den Holzschnitt; ihre Hei- 
mat waren vor allem Niirnberg, Westfalen und die 
Niederlande. Ihre Gedanken sind nicht mehr auf 
das Heilige gerichtet, sondern auf antike und volks< 

Abb. 29 15:2 tumliche, oft recht freie Vorwiirfe. Vor allem bez 
H. S. Beham schaftigt sie das Nackte, Manner, Weiber, Kinder 

und fabelhafte Mischgestalten. Neben dem Figirlichen ist fiir die 
meisten das Ornament nur Beiwerk. Sie stellen es dar durch energische 
Modellierung, hell auf dunklem Grunde, als Diirers Schuler und 
Schuldner in sorgsamer Stechweise; nur ausnahmsweise in Holzschnitt. 
Wie das deutsche Handwerk vorwiegend auf das Kleine gerichtet war, 
so begniigten auch sie sich fiir das Ornament mit den bescheidenen 
Formaten ihrer Figurenstiche, obwohl ihre Erfindungen nicht nur 
den Goldschmieden, sondern mehr noch den Bildschnitzern, Steinz 
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Abb. 30 Meister I B 3:8 

hauern und Tépfern dienen sollten. Aber die sauberen Blattchen 

vertrugen jede Vergroferung. . 
Die Formenwelt entstammt im wesentlichen der Reliefplastik Ober- 

italiens, Friese, Pilaster, Hoch- und Breitfiillungen, dicht geziert mit sym- 

metrisch geordneten Ranken aus Akanthus und freierem Blattwerk, mit 

Kandelaberaufbauten, Gehangen, Vasen, Masken, Delphinen, Misch- 

bildungen, Kindern. Das alles nicht peinlich kopiert, sondern als etwas 

Eigenes erfafst und verarbeitet. Auch die aus der Gotik iberkommene 

Freude an der Natur lief sich auf die Dauer nicht unterdriicken. Schon 

frith bereichern und iiberwuchern den Akanthus kurzstielige, vielge- 

lappte Blattchen; bald sprengen sie die Fessel antikischer Symmetrie. 

Das Kleinmeisterornamentistauffremder Grundlage deutsch geworden. 

Vorlagen fiir bestimmte Gewerke und Gegenstande sind selten. 

Nur die Dolchscheide, das wichtigste Zierstiick in der Tracht des 

Mannes, aus Ornamenten und Figuren gemischt, hat die Mehrzahl 

dieser Erfinder beschaftigt. Ganze Dolche und einiges weitere person- 

liche Schmuckgerat hat nur Aldegrever gestochen. Ihre Versuche an 

Gefa®en und Baugliedern dringen selten durch das Aufere in den 

Kern der Probleme. Die Auflagen ihrer Stiche scheinen in der Regel 

gering gewesen zu sein; nur wenige Platten sind in groferer Zahl ge- 

druckt worden. Von vielen hat sich nur ein einziger Abdruck erhalten; 

manche Erfindungen scheinen in den Werkstatten spurlos verschlissen 

zu sein. Deshalb sind auch ihre Blatter heute weit verstreut und noch 

nicht fiir alle Meister endgiiltig verzeichnet. 

Die Meister scheiden sich nach den Wirkungsstatten. Am frithesten 

waren die Niirnberger auf dem Plan. Der breiteste Strom geht von 

Westfalen aus. Die Niederlander bilden einen Sonderkreis. 

Die Kleinmeister von Nirnberg® sind einander nahe verwandt 

und als Stecher durch Diirer bedingt: die beiden Briider Beham und 

der Meister I. B., der vermutlich mit Georg Pencz identisch ist. Der 

fritheste und tatigste ist Hans Sebald Beham gewesen”, 1500 in 
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Nurnberg geboren, seit 1518 Figuren, seit 1524 
Ornamente stechend, 1525 mit den genannten 
Genossen aus der Stadt verwiesen, nach 1530 bis 
zu seinem Tode 1550 in Frankfurt fiir die Buch- 
verleger tatig. Unter seinen etwa 270 Kupfer- 
stichen und rund 1150 Holzschnitten sind die iiber 
dreifiig Ornamentblatter nur ein bescheidener 
Bruchteil. Aber sie muten an durch die gewissenz 
hafte Zeichnung und Technik und durch guten 
Geschmack in der Anordnung und Verteilung der 
Motive. In den Fullungen der fritheren Zeit (1524 
bis 1531) Kombinationen von Halbfiguren und 
Kindern mit allerhand Rankenz, Kandelaber- und 
Vasenwerk, zum Teil wohl auf Anregungen seines 
begabteren Bruders Barthel fuBend. Spater hat aus 
dessen hinterlassenen Blattern Hans Sebald einiges 
geradewegs nachgestochen, als er nach langerer 
Pause um 1543 den Ornamentstich wieder auf: 
nahm. Seine eigene Kraft scheint frith erlahmt: 
mehrere in diesen Jahren gestochene Friese und 
finf an sich anmutige Holzschnittfillungen, die 
spater in Buichern verwendet wurden, sind offenz 
bar engstens von italienischen Intarsien beeinfluft. 
Dem Zoan Andrea ist er verpflichtet bei den drei 
kleinen Pokalen (1530), deren papierene Konstruk- 
tion durch die zierlichen Ornamente nicht ver- 
schleiert wird; aus dem Vitruy von Como ent: 
lehnt er ein Blatt mit drei Kapitellen, um sie spater 
zu einer kleinen Folge zu vereinzeln. Am frischesten 
spricht sein Talent aus mehreren groken Holz- 
schnitten, die frither zu Diirers Werk gezahlt 
worden sind und, wie es scheint, unmittelbar zum 
Schmuck der Wand oder von Mébeln bestimmt 
waren. Die beriihmte »Tapete« mit dem Satyr und 
mehrere Friese und Rahmen sind schéne Beispiele 
fur die Benutzung des Holzschnitts zu solch prak- 
tischem Gebrauch, der sich aus Deutschland und 
Italien auch sonst belegen 1a@t?°. Auch auf seinen 
Buchtiteln bewahrt Hans Sebald sich wiederholt 
als sicheren Ornamentisten. 
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Doch ist ihm an Auffassung 

und Gestaltungsfille sein um 
zwei Jahre jiingerer Bruder 
Barthel Beham_ erheblich 
iiberlegen gewesen™. Er hat an- 
fangs neben dem Bruder in 
Niirnberg, spater als Maler des 
Herzogs von Bayern in Munz 

chen gelebt und ist 1540 auf 
einer Reise in Italien gestorben. 

Seine Ornamentstiche hat er 

nicht bezeichnet. Die mehr als 
zwanzig reizvollen Blatter, die 
sich ihm zuschreiben lassen, 

sind in einer feinen, malerischen 

Art gestochen und zeigen, wie 
die Figurenstiche,einen Meister 

lebensvoller Beobachtung und 
Gestaltung zumal der bewegten 
Menschengestalt. Besonders 

wird ihm das Kind zu einer 
Quelle anmutiger Erfindungen, 
weit iiber italienische Vorbilder 
hinaus. Er scheint fiir die 
kleinen Friese die lange beliebt 

gebliebene Dreiteilung mit 
einem Mittelmotiv und seit- 
lichen Ranken oder Figuren 
festgelegt zu haben; auf 

schlanken Dolchscheiden mit 
zierlichem Laubwerk weifi er 
auch ohne figirliche Zutaten 

auszukommen. Seine Anre- 

gungen haben _ verschiedene 

Kopisten weidlich ausgenutzt, 

besonders der Kolner Jakob 

Bink, in dessen Werk noch 

weitere verlorene Originale 

Barthels stecken mogen. 

Der dritte Genosse dieser 

eee 

Abb. 32 

Aldegrever 
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einfluBreichen nurnberger Arbeit stellt sich zuz 

nachst nur unter seinen Eingangsbuchstaben I. B. 
vor. Seine etwa 16 ornamentalen Blatter, darunter 

mehrere schmale Friese und drei késtliche Dolchz 
scheiden mit Kandelaberaufbauten und Figuren 
sind auf das feinste gestochen und mit ungewohnz 
lichem Raumgeftth] komponiert. Er liebt schon 

geschwungene Ranken, weif} aber auch zierliches 
Lappenblattwerk einzuftigen. Wie er weiterz 
gehende, aus Ornamenten, Baugliedern und Fiz 
guren gemischte Aufgaben lost, zeigt die bekannte, 
auf Pirckheimer zuriickgehende Allegorie, die von 
einem spaterenAusdeuterals »Neydhardts Werckz- 
statt« verdeutscht worden ist. Die Daten des I. B. 
reichen von 1525 bis 1530. Es ware seltsam, sollte 
der Name eines so begabten und tatigen Kiinst- 
lers in dem damaligen Niirnberger Leben sich 

75:25 VOllig verloren haben. Deshalb spricht die Ver- 
Aldegrever mutung an*’, die Buchstaben I. B. seinen »Jerg 

Bencz« zu lesen, und er sei dieselbe PersOnlichkeit wie der bekannte 
Georg Pencz, der seine Stiche von 1530 an datiert. Dieser war Diirers 
Schiler, ist in Italien gereist und 1550 als Hofmaler des Herzogs von 
PreufieninK6nigsberg gestorben. Die beiden einzigen mit seinem Mono- 
gramm G. P. bezeichneten Ornamentblatter, Fiillungen mit Vasen nebst 
Satyrn und Halbfiguren, widersprechen jener Annahme nicht, obwohl 
auch sie sich derber geben als die frithen, mit I. B. signierten Ornamente. 

Neben diesen drei Genossen gab es in Niirnberg nur vereinzelte, 
unbedeutende Nachahmer ihrer Art. Die Fuhrung des Kleinmeister- 
ornaments fallt an Westfalen. Dort herrscht der einfluGreichste Or: 
namentstecher unter den Kleinmeistern, Heinrich Aldegrever, gez 
boren 1502 in Paderborn, bis 1555 in Soest als Maler, Stecher und 
Stempelschneider tatig?*. Seine Ornamentstiche, gegen hundert an der 
Zahl, mehr als alle nurnberger zusammen, stehen hoher als seine oft 
etwas lassigen Figurenstiche, auf denen ihm die dekorativ und kostiim: 
lich wirksamen Gestalten am besten gelingen, wie die Hochzeitstanzer 
und einige Bildnisse in sorgfaltiger Tracht. Sein Figurenstil scheint 
mehr von den Niederlandern und ihrer Manier als von Diirers Art 
bestimmt zu sein. Jedenfalls ist er in hoherem Grade Kunsthandwerker 
als die Nirnberger. Obgleich wohl nicht selber Goldschmied, stand 
er als Graveur dem Gewerk nahe und hat als einziger der Kleinmeister 

Abb. 33 
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Vorlagen fertiger Gegenstande fiir 
die Gold: und Silberschmiede erz _ 
funden, edle Sticke von muster | 

haft organischem Bau und restlos | 
angepafsten Zieraten: eine Girtel- 
schnalle, ein Blatt mit drei Schlie- 

stiicken, eine Gruppe von zwei 

klappbaren Taschenloffeln nebst 
einer Anhangepfeife, eine Schei- 
denspitze und drei iiberaus herrz 
liche Dolche mit eingefiigten 

-Messern, alles aus den Jahren 
1536—1539. Begonnen hatte er 
um 1527 zunachst mit kleineren 
Friesen, deren Motive und Anz 

ordnung anfangs das Studium der 
Nurnberger verraten. Bald folgen 
grofere Fullungen, Pilaster, Dolchz und Messerscheiden, diese meist 
paarweise mit antiken Gestalten oder Landsknechten iber aufstei- 
gendem Ornament. Als Stecher und Zeichner ist er weniger peinlich 
als die Niirnberger. Aber er ist voll leichtbeschwingter Erfindungs- 
kraft in allem Ornamentalen. Bis gegen 1530 gentigt ihm der von den 
Italienern abgeleitete Formenkreis, den er nicht mit eigenen Augen 
gesehen hatte, sondern nur durch die Niirnberger kannte. Dann aber 
durchbricht die Lust am Fabulieren das antike Schema. Die kleinen, 

gekerbten Blatter, bislang nur die Begleitung des Akanthus, werden 
zur Melodie, in voller Aufsicht oder zusammengefaltet in Seitenan- 
sicht. Ihre Stengel wachsen, beugen und verschlingen sich und wuchern 

wie auf der Wiese, allem symmetrischen Gesetz zum Hohn. Gern 

schmiegen sich Kinder in diese Blatterwaldchen ein. Der Geist der 

Gotik kehrt wieder; in ihm schaffen Aldegrever und seine Nach- 

ahmer durch die dreif®iger Jahre hin. Dann hat er zehn Jahre das Or- 

nament liegen lassen. Als er es 1549 wieder aufnimmt, sind er und 

die Zeit andere geworden. Jetzt versucht er sich an der Grotteske, wie 

er sie bei den nahen Flamen gesehen haben mag. In lockerer, gehaufter 

Fiigung Masken und Mifbildungen mit vielerlei Gehangen aus Tu- 

chern, Waffen und Friichten, noch immer wie Reliefs modelliert: so 

sechs kleine Hochfiillungen als anziehende Folge und drei etwas 

schmalere Blatter gleicher Tonart. Er schlieBt seine Arbeit am Orna- 

ment 1552 und 1553 mit sechs schlanken Hochfiillungen in abermals 

Aldegrever 7:5 

Abb. 32 

Abb. 33 

Abb. 34 
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Abb. 35 Lucas van Leyden 11,5:8 

geanderter Stimmung, als sei er aller kecken Launen miide: zahme 
Akanthusranken, peinlich symmetrisch geordnet, vom Grunde in scharz 
fem Relief abgehoben. Wie einst in seinen Anfangen, hat er hier aufs 
Neue die Niirnberger zum Vorbild genommen, H. S. Behams trockene 
Friese von 1544 und Georg Pencz. Doch bleibt er auch bei diesem 
Ausklang seines Lebenswerkes den strengen handwerklichen Anz 
sprichen an sich selber treu. 
Von einer eigentlichen Schule Aldegrevers haben wirkeine Nachz 

richt. Aber keiner der Kleinmeister hat so viele Nachahmer angeregt, 
samtlich, soweit die Daten sprechen, zwischen 1530 und 1540. Da ist 
der zierliche Gilich Kilian Proger mit sauberen Fullungen aus Blatter- 
werk, zumeist mit Kinderfigiirchen, einige auf weifSem Grunde; da 
ist der schwerfallige Nicolaus Wilborn, wahrscheinlich aus Minster, 
mit derben Dolchscheiden und einigen groSen Friesen aus durchein-z - 
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ander sich schmiegenden Blattzweigen; da sind allerlei Versuche von 
Monogrammisten, einem C. G., einem V. G. Da ist ein Meister M T, 

den man ohne Grund Martin Treu genannt hat, mit originelleren, 
wenngleich derberen Erfindungen, der sich gegen 1550 in die Grote 

teskenz und Rollwerksmode der niederlandischen Nachbarn verliert. 
Auch Hans Ladenspelder aus Essen, zuerst dem Aldegrever ahnlich, 

geht spater in das gleiche Lager. 
Schwer zu bestimmen ist die Heimat eines anziehenden Erfinders, 

der auf seinen etwa zwolf gleichartigen Blattern nicht einmal seine Einz 
gangsbuchstaben nennt. Man hat ihn nach einem oft wiederkehrenden 
Motiv als den Meister mit den Pferdekopfen bezeichnet. Auf 
Fullungen und Dolchscheiden der gebrauchlichen Art lat er feine, 
wie vom Wind zerzauste Zweige flattern mit zarten Blattchen an bez 
weglichen Stielen. Das GesprieS tragen oder durchklettern antikische 
Gestalten, etwas unbeholfen gezeichnet, aber beweglich aufgefafst. 
Dazwischen spielt allerhand Beiwerk, wie Tierschadel und jene Pferde- 
kopfe. Er kennt Kandelaberaufbau und Grottesken, halt sich aber 

frei vom Schema. Ein selbstandiger feinfthlender Kopf, von dem wir 
gern Naheres wuBten. Aldegrever scheint ihn gekannt zu haben. Fir 
einen Westfalen scheint seine Art zu fliissig; man hat ihn deshalb nach 

Koln setzen wollen. Aber auch das bleibt unsicher. 
In den Niederlanden hatten die Maler auf ihren Italienfahrten 

frith neben den Figuren auch das Ornament beachtet und auf den 
Griinden ihrer Gemalde mit nordischer Phantastik umgedeutet. Im 
Stich finden sich die anmutigsten Beispiele dafiir bei Dierick Vellert, 
frither nach seinem Sternzeichen Dirk van Star genannt, besonders 

auf dem heiligen Bernhard von 1524 und dem Lukas von 1526, graz 

ziose Portale mit Rundbégen, Pilastern, Sockeln und wohlverstan- 

denem Ornament. In das Gebiet des eigentlichen Ornamentstichs hat 

Lucas van Leyden durch einige Blatter eingegriffen**. Zunachst noch 

nach gotischer Weise mit gebogenen Asten und spiefsigem Laub, das 

Kindergestalten und Halbfiguren umrahmt, davon eines aus 1514. 

Auf fiinf spateren Fiillungen von 1527 und 1528 1a®t er, ein wenig 

ungeschlacht, die neuen Motive spielen, die er wohl seinen reisenden 

Kunstgenossen abgesehen hat. Ein behelmter Kopf im Rund, eine 

Maske auf einem Wappenschild, schlanke Delphine um einen 

Mittelaufbau und derbe Mischgestalten, der Grotteske entsprungen, 

hochbusig, die langen Halse reckend, voll sicheren Lebensgefihls 

in den Finzelheiten, die Ranken antik gefithrt, aber noch ins Go- 

tische auswachsend. Der Niederschlag eines begabten, aber unaus- 

Jessen, Der Ornamentstich 4 

Abb. 31 

Abb. 35 
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geglichenen Charakters und eines frith fertigen, nie vollig gereiften 
Talents. 

Unter den Ornamentikern der Zeit gilt als ein Niederlander der 
eigentiimliche Meister mit dem Monogramm G. J. (Nagler II, 3116). 
Mit diesen Eingangsbuchstaben hat er sich 1522 auf einer grottesken 

Hochfullung, noch auf weifem Grunde, bezeichnet. Spatere Pilaster 
und Fullungen kleineren und auch ungewohnlich grofen Mafstabes 
geben Ranken und Mischfiguren auf gestricheltem Grunde, davon je 
eine aus 1527 und 1529: geraumige, flachensichere Kompositionen in 
selbstbewufter Zeichnung und einem eigenen, quellenden, fast knollenz 
artigen Blattwerk. Die Ranken enden gern in Képfe von Tieren oder 
Menschen; die Gestalten voll entschlossener Phantastik sind reichlich 

mit Fligeln, Schwanzen und Tierfiifien ausgestattet. Es ist ein stark 
persOnlicher Erfinder, dessen etwa zwanzig seltene Blatter wohl ver- 
dienten, einmal im Bilde vereinigt zu werden”. 

Ob ein weit schwacherer und wenig einheitlicher Stecher mit dem 
Monogramm J. W. zu den Niederlandern zu zahlen ist, bleibt zweifel- 
haft. Der oft genannte Meister mit dem Monogramm A C, den man 
ohne Grund Alaert Claes genannt hat, hat sich durch freche Kopien 
nach den Kleinmeistern aller Schulen zu unverdientem Ruhme empor- 
geschwindelt. Auch die wenigen seiner Stiche, deren Vorbilder nicht bez 
kannt sind, scheinen auf verlorene Originale anderer Meister zu deuten. 

DIE MEISTER DES GERATS. Im gotischen Ornamentstich hatten 
die Goldschmiede das Wort gefiihrt. Jetzt waren die in ihren Werk- 
statten bislang gelaufigen Motive aufer Kurs. Die neue Mode muften 
die deutschen Handwerker sich von den Kinstlern vorzeichnen lassen. 
Sie suchten nicht abstrakte Schemata, etwa die Vasenformen des alten 

Roms, sondern zeitgerechteA usgestaltungen der gebrauchlichen Zweck- 
stiicke, besonders des Pokals. Aus der treibtechnisch bedingten, naz 

turwiichsigen Werkform der Gotik sollte ein straff umrissener, klassisch 
profilierter Aufbau werden. Zu dieser Umschaltung hat den deutschen 
Goldschmieden bezeichnender Weise nicht ein Fachgenosse, sondern 

ein Maler verholfen, Albrecht Altdorfer in Regensburg’®. Der 

liebenswiirdige, gestaltenreiche Kiinstler, geboren gegen 1480, ge- 

storben 1538 als angesehener Maler, Stecher und Stadtbaumeister, 

hatte schon in seinem frithen kleinmeisterlichen Werk einige Blatt- 

chen mit feinen Ornamenten radiert, in lebenswiichsiger Gotik ein 

Blattgerank und ein Granatapfelchen, in wohlgesetzter, personlich 

empfundener Renaissance zwei kleine Hochfiillungen und eine kugel- 

formige Raucherkapsel. Als aufmerksamen Beobachter des Neuen 
4% 
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und als besonnenen Gestalter von Gebauden, Raumen und groferem 
Gerat hatte er sich auf seinen Gemalden und Holzschnitten bewahrt. 
Auch hier ist noch gotisch in manchen Einzelheiten das edle Tauf- 
becken, dem die heilige Familie auf der Flucht sich naht; in wohlver- 

standener Renaissance der Rahmen um das Marienbild auf dem 

bertthmten Farbenholzschnitt, der reife Steinaltar und die reich ge- 

gliederte, mit Einlagen verzierte Tur, die so gute Anschauung der 
oberitalienischen Kunst verrat. Auch hatte er zwei Kapitelle radiert, 

davon das eine nach italienischem Vorbild. Doch sind sein weitaus 

wichtigster Beitrag zum Aufstieg der deutschen Form die bekannten, 

auf Eisen radierten Gefafe, 22 an der Zahl, im Aufrif dargestellt, mit 

malerisch wirksamer Schattierung, einige vor dunklem Hintergrunde. 

Meist sind es Pokale, Credentzen genannt, und Doppelpokale, dazu 

kleinere verzierte Deckelbecher und zwei Kannen; auf zwei Blattern, 

die mehrere Stiicke vereinigen, kommen auch ein glatter, offener Becher 

und eine Schale auf hohem FuBe vor. In den Pokalen hat Altdorfer 

das typische Gefa der deutschen Frithrenaissance gestaltet, wie es 

uns im Liineburger Silberschatz und anderen Einzelstiicken erhalten 

ist. Wagrechte Profilglieder trennen Deckel, K6rper, Schaft und Fuf; 

die gotischen Buckeln ordnen sich zu abgesetzten Reihen; die Auszier 

geben Baliister, Vasenformen, Akanthuslaub ab, nur ausnahmsweise 

eine heimische Pflanze, wie einmal liebliche Maigléckchen. In diesem 

geistvollen Maler lebte zugleich ein sicherer Architekt voll Empfin- 

dung fiir die Anspriiche des Handwerks. Was er diesem geleistet, 

ist musterhaft. Leider tragen die Blatter keine Jahreszahl; sie sind um 

etwa 1530 anzusetzen. Hieronymus Hopfer hat sie in verschiedenen 

MaSstaben riicksichtslos kopiert. 

Auf nahezu der gleichen Stufe der Auffassung stehen die Gefafe, 

die gegen 1540 der Maler und Formenschneider Hans Brosamer in 

Fulda an den Tag gegeben hat. Sein »new Kunstbiichlein von man- 

cherley schénen Trinckgeschiren«*’ gibt in vierzig sauberen Umrif}- 

holzschnitten Pokale, Becher, Pilgerflaschen und Kannen, zumeist der 

Gotik noch etwas ferner als bei seinem Vorganger. Er lost die Buckeln 

gern durch glatte Flachen ab und lat in den Profilen und reichlichen 

Ornamenten die Ziermotive der Zeit beweglicher spielen; so liebt er 

Rundbildchen auf den Kérpern und Figiirchen als Deckelknaufe. Einz 

mal greift er mit einem Pokal in Gestalt einer Birne, die ein Bauer 

tragt, auf die Gotik zuriick. In reinster Frithrenaissance dagegen ver- 

schiedene Anhanger, meist aus breiten Steinen, und einige launige Anz 

hangepfeifen, wie wir sie von Aldegrever her kennen. Obwohl er Alt- 

Abb. 36 

Abb. 40 
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dorfer mehrfach benutzt und ein frithes Tabernakel von Ducerceau 

kopiert, ist er ein selbstandiger, hochst achtbarer Schopfer. 

Vereinzelt hat sich hie und da in Deutschland in Holzschnitt und 

Stich noch mancher andere vorwarts schauende Kopf an neumodischen 

GefaBen versucht. Zum Reifsten zahlen einige Pokale mit der Jahres- 

zahl 1533, schweizerischen Ursprungs, ganz nahe dem Hans Holbein 

verwandt durch die eleganten Umrisse, das fliissige Ornamant, die 

sicheren Figuren. 

Als die starkste Persdnlichkeit hebt sich aus den Anregern der deutz 

schen Friihrenaissance der viel umstrittene Handwerkskinstler heraus, 

den die Urkunden Peter Flettner oder Flattner, sein Biograph Neu- 

dérfer Peter Flétner nennen™. 1522 als fertiger Meister aus Ansbach 

in Niirnberg eingewandert, war er vor allem Holzbildhauer und viele 

seitig bewahrt an Tafelungen, Tischlerarbeiten und baulichen Aufz 

gaben, als Modellschneider fiir Medaillen und als geistvoller Schopfer 

zahlreicher Kleinreliefs, deren Bleiabgiisse als Vorbilder weit herum- 

kamen. 1546 ist er gestorben. Seine wenigen figiirlichen Holzschnitte 

zeigen einen rastlosen Sucher, der das Gangbare zu vergeistigen, bis- 

weilen zu vergewaltigen sucht. Die etwa dreifig Ornamentblatter 

geben in Holzschnitt den Werkgenossen Vorlagen, die durch die 

sichere Kenntnis und Auffassung italienischer Formen im Tektonischen 

wie Ornamentalen und durch grofSraumige Gestaltung unter den 

deutschen Zeitgenossen nicht ihres Gleichen haben. Sie alle beweisen 

scharfsichtige Studien an Ort und Stelle. Von seinen Holzschnitten 

mag manches verloren sein; sie sind sicher im Selbstverlage nur in 

kleiner Zahl gedruckt, so daf} man, wohl irrig, vermutet hat, sie seien 

nur fiir den eigenen Gebrauch als Musterblatter seines Betriebs gez 

schnitten. Man kennt etwa zwolf Saulen und Kapitelle, reife Wieders 

gaben oberitalienischer Vorbilder, die sich mehrfach nachweisen lassen, 

drei reich verzierte Tuiren und fiinf Betten, meist ladenartig aufgebaut, 

wie sie uns aus florentiner Gemilden gelaufig sind. Alles mit reichz 

lichen Verkrépfungen und entschlossenen Profilen, die plastischen 

Glieder und Flachen belebt durch Ornamente und Ziergestalten von 

kraftiger, die Kleinmeister iiberragender Eigenart. Flettner kennt sein 

Handwerk und bedenkt auch auf den Holzschnitten die Maserung 

der Holzer. An die Tischler vornehmlich wenden sich auch ein In-z 

tarsiabild, drei Einlegefriese auf dunklem Grunde und zwei schone 

Fillungen. Der Architekt spricht auch aus den sorgsam erson- 

nenen Gefafen, denen dafiir allerdings der freie Wurf des Malers 

und die Schmiegsamkeit des werkgerechten Silberschmiedes abgehen. 

Abb. 37 

Abb. 38 
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Es sind vier ansehnliche Schauern und eine antikische Kanne; sie bez 

weisen, daf Flettner fiir Fremde, nicht nur fiir den eigenen Hausbedarf 

geschnitten hat. Das alles voll frischen Lebens, oft witzig bis ins 
Kleinste: man beachte nur, wie geistvoll er sein Werkzeichen, das Ballz 

eisen und den Schlagel, in immer neuer Wendung anzubringen wei. 
Daf Flettner auch in Kupfer gestochen hat, lehren zwei Blattchen mit 
je zwei Anhangern, grofe Steine nebst Figurenmotiven, bezeichnet 
durch die Eingangsbuchstaben und die Werkzeuge des Meisters. Das 
Ornamentwerk, das seinen Namen neuerdings am weitesten verbreitet 

hat, das Maureskenbuch von 1549, greift iiber die Friihrenaissance in 

die nachste Geschmacksepoche hinitber und wird uns dort noch bez 
schaftigen. 

Der Holzschnitt, wie ihn Flettner ubte, war den Tischlern stoffver- 

wandt, wie den Goldschmieden der Metallstich. Es kénnte deshalb 

nicht wunder nehmen, wenn einmal nicht ein Holzschneider von Beruf, 

sondern ein Tischler zum Messer griff, um Erfindungen oder Erinnez 
rungen an ausgefuhrte Werke der Werkstatt fur vielleicht nur den 
eigenen Gebrauch zu Papier zu bringen. Es gibt abseits von allem 
Kunstverlag eine Gruppe ratselvoller Umrifschnitte von Waschz und 
anderen Schranken, einer Tir, einer Bettlade, Wand- und Deckenz 

tafelungen, auch Pfeilerstiicken und einem Becher, insgesamt etwa 

25 Blatter?®. Ein Teil tragt die Buchstaben H S zu Seiten eines Winkel- 
mages mit zwei gekreuzten Pfeilen. Andere Blatter zeigen auf den 
Mobeln selber eine Hausmarke und die Buchstaben H G, wohl eher 

auf einen Besteller als auf den Hersteller deutend, zumal auch ein 

Blatt genannt wird, das daneben auch das Monogramm des H S tragt. 
Einmal erscheint, schwerlesbar, die Jahreszahl 1531. Eine dritte Gruppe 
bringt neben Betten und Wandschranken Wandverkleidungen und 
ein Deckenmuster; es scheint fraglich, ob sie wirklich einem spateren 
Wiener Holzschneider Zimmermann angehoren. Denn aus allen drei 
Gruppen gibt es Abziige, die auf den Riickseiten des Papieres Ab- 
driicke von Figurenholzschnitten der nurnberger oder augsburger 

Schule tragen, vermutlich AusschuBdrucke. Was sich aus diesem Bez 

funde etwa iiber die Herkunft und die Personlichkeit des Meisters 

schlieBen lat, bleibt nachzupriifen. 

KUNSTBUCHER UND ARCHITEKTONISCHES. ~ Die 

»Kunstbiicher« dieser Zeit, die den Malern und sonstigen Werkgez 

nossen allerlei Hilfen an die Hand zu geben suchen, greifen in das 

Ornament nur gelegentlich hiniiber”’. Am weitesten Heinrich Vogtherr 

und sein gleichnamiger Sohn in StraBburg 1538. Ihr »Fremds und 

Abb. 74 

Abb. 39 
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wunderbars Kunstbiichlin« bringt in Holzschnitt neben phantastisch 

aufgeputzten Képfen, neben Handen und Fi®en auch Waffen, Schilde, 

Kapitelle und Basen in stark gemischten, wenig gereiften Formen voll 

gotischer, ja romanischer Nachklange, auch buntgetiirmte Baliister- 

versuche. Erhart Schons »Unnderweissung der proportzion« von 1538 
beschranktsich auf ein Blatt zerspaltener Wappenschilde. In der»Kunst 

des Messens« von Hieronymus Rodler, Simmern 1531, finden sich, 

perspektivisch dargestellt, allerlei Mobel, die tiber die Zeittypen unter- 
richten. Reich an ornamentalen Anregungen sind die deutschen Stick- 
musterbucher, die wir seit 1525 verfolgen konnen; sie werden spater 

in einem besonderen Abschnitt behandelt werden. Die Schreibz 
biicher beginnen, soweit bislang bekannt, mit Fabian Frangk von 

Asslau 1535 und werden durch Johann Neudorfer in Nurnberg, Urban 

Wyss in Zurich, Caspar Neff in Koln, Wolfgang Fugger und andere 
tuchtige Schreiber und Holzschneider zu einer anregenden Gruppe. 

Die deutschen Baumeister sind wahrend des ganzen Verlaufs der 

Renaissance im Handwerklichen verankert geblieben und haben es 
den Malern tberlassen, die neuen Zierformen zu pragen. Deshalb ist 
der altere deutsche Ornamentstich arm an brauchbaren Bauvorlagen. 

Was Durer in seinen Schriften, zumal 1525 in der »Unterweysung der 

Messung« andeutet, was Daniel Hopfer faselt, Hans Sebald Beham 

und ein sachsischer Meister A L von 1535 in kleinen Stichen kombiz 
nieren oder ein Monogrammist W H auf einem stattlicheren Blatte 
niederschreibt, sind unwirksame Versuche geblieben. Nur Peter Flettner 
ist auf seinen Holzschnitten den italienischen Vorbildern gerecht gez 

worden, doch haben sie keine weiten Kreise gezogen. 
Leider hat der Herausgeber des »Vitruvius Teutsch«, erschienen 

in Nurnberg 1548, der krause Dilettant Walther Reyff (Rivius) die 
Bilder zu seiner Ubersetzung nur zusammengestoppelt und es verz 
saumt, ein wirdiges Seitenstiick zu den Ausgaben der Italiener und 
Franzosen zu schaffen*!. Auch seine, ein Jahr zuvor gedruckte, theoz 

retisierende »Architektur, der fiirnembsten mathematischen und mez 
chanischen Kiinste Bericht« ist trotz der vereinzelten Beitrage des 
Virgil Solis unselbstandig. In einem ersten Vorlagewerk »Der fiinf 
Maniren der Colonen exempel« hatte er lediglich Serlio kopiert. 

Den Weg nach Rom zu den alten Quellen, den die Franzosen der 
Zeit gut kannten, hat kaum ein deutscher Kiinstler gefunden. Um so 
hoher ist die Sorgfalt zu schatzen, mit welcher der Baumeister Hans 
Blum aus Lohr am Rhein und sein Verleger Christoph Froschauer in 
Zurich zwei Bucher tiber die Saulenordnungen mit grofenHolzschnitten 
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ans Licht gebrachthaben. Die »Quinque columnarum exacta descriptio«, 
1550 erschienen, zeigt auf schlanken Blattern die Ordnungen mit ihren 
Mafsen in klaren Umrissen und reifer Anpassung, an Serlios Art erz 
innernd, aber, wie es scheint, selbstandig ausgearbeitet”’. Erganzend 
bringt einige Jahre spater das »Kunstreych Buch von allerley Anti- 
quiteten, so zum Verstand der fiinff Seulen der Architectur gehorend« 
weitere Finzelheiten. Die erstere Folge hat 1582 in Lyon einen Nach- 

schneider, Jean le Maistre, gereizt. 
In spateren Auflagen pflegt mit diesen beiden Werken die wertvolle 

Folge von Gebauden nach antiker Art vereint zu sein, die, von den 

Briidern Wyssenbach meisterlich geschnitten (zwei Blatter datiert 1545 

und 1558), zuerst mit nur zehn Blatt herauskam, dann 1562 und 1566, 

auf 16 Blatt vermehrt, unter dem Titel » Wunderbarliche kostliche Ge- 

malt ouch eigentliche Contrafacturen mancherley schonen Gebeuwen« 
bei Jakob Gener in Ziirich erschienen ist, fiir die Schreiner, Stein- 
metzen u. a. bestimmt. Es sind Rundtempel nach Bramante, Ehren- 
pforten, Vorhallen und Ansichten von Kirchen, in der nicht eben tiefen, 

aber selbstsicheren Art, die aus Studien und Entwiurfen nordischer 

Romfahrer bekannt ist. Der Meister ist nicht genannt; man hat sie 

Hans Blum selber” und dem 4lteren Vogtherr zugeschrieben™*. Ich 

neige zu der alten, einst nur schief begriindeten Annahme, daf} wenig- 

stens zu den zuerst erschienenen Blattern Peter Flettner die Zeichnungen 

geliefert hat; Ornamente und Figuren zeugen fiir ihn. 

Im tibrigen haben die weiteren Ausgaben des Hans Blum, die bis 

in das nachste Jahrhundert hinein auch in hollandischer und englischer 

Sprache erschienen, neben den Ubersetzungen der italienischen Theo- 

retiker auf langere Zeit den deutschen Bedarf gedeckt. 

Abb. 40 Hans Brosamer Teil, 5: 9,5 





Abb. 42 Schule von Fontainebleau Beedle 

ROLLWERK UND MAURESKE IN FRANKREICH 

DIE ANFANGE. Wahrend die Deutschen sich noch um ihre Frith 

renaissance miihten, haben Italiener auf franzosischem Boden die zuz- 

kunftsreichen Formen ausgebildet, die fortab uber zwei Jahrhunderte 

das Ornament des Abendlandes beherrschen sollten. Das Rollwerk, 

so genannt mit einem alten Namen’, geboren aus den Schlitzungen 

und Randbiegungen des mittelalterlichen Krauselwerks, der Lappen- 

blatter, Wappenschilde, Helmdecken und Spruchbander, gotischseinem 

innersten Wesen nach, wird jetzt auf die fester umrissenen Zierschilder 

der Renaissance, die »cartocci«, tibertragen; nach ihnen hat man es 

auch Kartuschenornament benannt. Im Verlauf der folgenden Jahr- 

zehnte wird es zu immer gewagteren Kombinationen gesteigert, bis 

es spat als Rokoko ausklingt*. Dieser Hauptstimme gesellen sich Unter- 

tone verschiedener Herkunft zu: die ehrwiirdige Grotteske und vor 

allem die Maureske, das iiber Venedig und Spanien aus dem Islam 

entlehnte Gefiige geschweifter und verknoteter Linien und Bander, 

einst bisweilen nach den Arabern Arabeske, meist aber nach d
en Mauren 

benannt. Auch die Maureske erscheint im Ornamentstich zuerst auf 

franzésischem Boden. 

Den Grund zum Rollwerksstil haben die italienischen Maler und 

Stuckarbeiter gelegt, die Franz I seit etwa 1530 in seinem Schlosse 

Fontainebleau beschaftigte. In den glanzenden Salen und Galerien 

zogen sie um ihre Wand- und Deckengemalde wuchtige Stuckrahmen, 

zwischen deren Rollungensich Gotter, Hermen, M
asken, Fruchtgehange 

drangten. Soweit wir heute sehen, haben diese Italiener, durch Giulio 

Romano, Michelangelo und Correggio auf nachklassische Wege ge 

wiesen, zwar den Mut zum Neuen aus ihrer Heimat mitgebracht, die 
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So oam_____XE,E)|  Linzelheiten aber erst in Fontaines 

Abb. 43 Meister G J Ta 

bleau gepragt. Der Bahnbrecher ist 
seit 1531 der Florentiner Rosso gez 

wesen, in Frankreich Maitre Roux 

genannt. Nach seinem Tode uber- 
nimmt 1541 sein Genosse Francesco 

Primaticcio aus Bologna die Fuhz- 
rung’. Ihre Mitarbeiter sind meist 
Italiener, erst spater auch Franzosen; 

ein Flame, den man in Frankreich 

Léonard Thiry schrieb, wird uns 

noch beschaftigen. 
Die kithnen Neuerer haben ihre 

Zeitgenossen machtig angeregt. Es 
verlohnte sich bald, sowohl die maz 

nieristische Auffassung der Geez 
malde wie das uberraschende Beiz 

werk durch den Stich zu verbreiten 

und auf verschiedeneArbeitsgebiete 
anzuwenden. Darin hat der franzésische Ornamentstich eine seiner vorz 
nehmlichsten Aufgaben gefunden. 

Der Ubergang von der Gotik zur Frithrenaissance hatte sich in Frank- 
reich ohne die Hilfe von Vorlagen vollzogen. Die Stecher, an sich gez 
ring an Zahl und Bedeutung, hatten das Ornament kaum bedacht 
und, abgesehen von einigen frithen Blattern Ducerceaus, nichts ge- 
schaffen, was sich den zierlichen Buchholzschnitten des Geoffroy Tory 
und seiner Genossen vergleichen lie. Auch jetzt noch waren es zuz 
nachst italienische Radierer und 
Stecher, die auf oft grofen Platten 
mit flotter Hand die in Fontainebleau 
gemalten Liebesabenteuer der Gotter 
nebst Historien und Ideallandschaf- 
ten in ausgreifenden Rahmen verbreiz 
teten. Diese unpersonlichen Stecher 
hat man erst neuerdings scharfer 
unterschieden: neben dem Bolog- 
neser Antonio Fantuzzi einen Monoz 
grammisten L. D., einen Franzosen 
Mignonu.a.m‘*. Dasgeschahseitetwa 
1540. Schnell titbernahmen in Frank Abb. 44 Unbekannter Meister 4,5:4,5 
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reich das Handwerk und der Buchdruck die neuen Motive. Im Verlaufe 
des Jahrzehnts wenden sich auch im tibrigen Abendland die Erfinder 
dem neuen Geiste zu. 

Zu gleicher Zeit gewann uber die Kleinkiinstler die Maureske ent- 
scheidende Macht. Auch sie hat als erster ein Italiener bearbeitet, Franz 

cesco Pellegrino aus Florenz, den der Kénig 1528 fiir Fontainebleau 
gewonnen hatte, spater dort Rossos Mitarbeiter. Er hat 1530 in Paris 

als Francisque Pelegrin ein Holzschnittbuch von sechzig Seiten heraus- 
gegeben: la fleur de la science de broderie, fagon arabicque et ytalique. 
Unter allen Maureskenbiichern steht es den islamischen Urformen am 
nachsten, durchweg geraumiges, streng flachiges Ranken- und Blatter- 
spiel echt arabischer Art, schwarz auf weifsem Grunde, bisweilen durch 

breitere Bander gegliedert. Mit sicherstem Geschmack sind Flachen, 

Streifen und Runde in die einheitlichen Randlinien des Buches ein- 

gefiigt, gern in die Rhythmen islamischer Buchdeckel gegliedert, so 

da man annehmen darf, der treffliche Kiinstler habe vor allem die 

orientalischen Lederarbeiten gekannt, die damals in Venedig nicht 

nur eingefiihrt, sondern auch gefertigt wurden. Das kostliche Werk 

ist seiner Zeit kaum nach Gebiihr verbreitet worden; sonst mufite man 

seine Anregungen in Frankreich und im Ausland deutlicher spuren; 

heute sind nur zwei Abdriicke bekannt”. 

Erst ein Jahrzehnt spater haben die Buchdrucker in Lyon und Paris 

sich die Schwarzmaureske zu Nutze gemacht. Die genauen Daten sind 

noch zu untersuchen; um 1544 fiigt der Mathematiker Oronce Finé 

sie sogar zur Belebung in seine planimetrischen Figuren ein, bis spater 

der anmutige Bernard Salomon in Lyon aus ihnen seine zierlichen 

Rander webt. Auch als Folgen erscheinen in Frankreich in den vier- 

ziger Jahren feingliedrige Mauresken, leider selten in ihrem einstigen 

Zusammenhange erhalten. Ein Meister mit dem Monogramm GJ hat 

eine Reihe solcher Schwarzmotive in Kupfer gestochen, grofere und 

kleinere Stiicke, manche unmittelbar fiir die Goldschmiede. Es ist der- 

selbe, in Lyon tatige GJ, der seine runden oder eckigen Figurenbilder 

gern durch Tempel und Hallen im Stil der Frithrenaissance abschlieBt; 

falschlich hat man ihn Jean Gourmont genannt. Ahnlich gestochene 

Mauresken finden sich auch mit anderen Buchstaben, z. B. J R, noch 

haufiger unbezeichnet. In Holz oder Metall ist dagegen eine oft ge- 

nannte Folge von vielleicht sechzig Blattchen geschnitten, allerfeinste 

Ranken und Bander, meist der Technik des Schnittes gemaB weil auf 

schwarz, nicht nur eckige, runde oder ovale Flachen, sondern auch 

Goldschmiedsbedarf fiir Ringe, Spangen, Girtel, Uhren, Waffen, von 

Abb. 41 

Abb, 45 

Abb. 44 
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Abb. 45 Jacques Androuet Ducerceau 16:23 
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echt franzosischer Eleganz®. Sie konnten aus einem »Livre de moresz 
ques« stammen, das 1546 bei Gourmont in Paris erschienen ist und seine 
Schnitte allen »Goldschmieden, Bildschneidern, Graveuren, Malern, 

Wirkern, Stickern, Nahern und nadelarbeitenden Frauen« empfiehlt’. 
DUCERCEAU. Uber all dem grofen und kleinen Ornament 

haben die Kunstler der franz6sischen Renaissance die architektonischen 
Grundlagen aller Werkkunst nicht vergessen. Das bekundet im Or- 
namentstich vor allem der weitaus tatigste Meister, Jacques Androuet, 
der sich nach dem Zeichen seines Werkhauses, einem Reifen, Jacques 

Androuet du Cerceau genannt hat*. In Paris etwa 1510 geboren, um 

1533 in Rom durch Aufnahmen antiker und moderner Bauten geschult, 
hat er in Orléans und Paris eine ruhrige Werkstatt fur Stichfolgen 

und Biicher unterhalten und noch 1584 ein Buch herausgegeben. Vor 
den deutschen Zeitgenossen hat er die eindringliche Kenntnis der 
romischen Altertiimer und den weiten Blick des Architekten voraus; 

er hat auch selber fiir fiirstliche Auftraggeber gebaut. 
Begonnen hat Ducerceau noch im Zeichen der Frihrenaissance. 

Etwa sechzig Einzelblatter, einige aus 1534 und 1535, bieten in zarten 

Unmri®linien Gebaude und Bauteile nach Aufnahmen und Anregungen 
aus Italien und nach eigener Phantasie sowie allerlei Goldschmieds- 

werk und Ornament aus antikisierenden Ranken, Palmetten Baliistern 

u.dgl. Seit den vierziger Jahren bereichert er seine Radiertechnik durch 

gleichma®ige, am Lineal gezogene Schattenstrichlagen; so erscheint 

die Fille der Hefte und Biicher, nur ausnahmsweise Einzelblatter. 

Die Blatter tragen keinerlei Zeichen; selbst die Folgen sind oft ohne 

Titel. Einigen gibt er in den Jahren 1549 bis 1551 ein lateinisches Vor- 

wort auf den Weg. Abgenutzte Platten hat er mehrfach wiederholt und 

neu verlegt. Erst spater Ja8t er Titel und Texte drucken, so dafi aus 

den Stichfolgen Biicher werden. So selbstandig seine eigenen Erfin- 

dungen sind, scheut er sich nicht, ganze Hefte nach Italienern, Deutz 

schen und Niederlandern zu kopieren. Wir kénnen hier leider nicht 

jedes der etwa fiinfzig Werke auffiihren, sondern sie nur gruppenweise 

kennzeichnen. 
Der Kenner Roms winschte zunichst, seinen Landsleuten die Bau- 

welt des Altertums zu vermitteln durch strengere Aufnahmen oder 

durch freie, oft recht phantastische Gestaltungen im Sinne der grofsen 

Architekten rémischer Schule, deren Bauten, Baumodelle und Ent- 

wiirfe den Zeitgenossen ebenso heilig waren wie die Antike selber. 

Deshalb zwei Hefte mit architektonischen Einzelheiten, zum Teil nach 

Agostino Veneziano, das eine besonders ansehnlich an Grofe und 

Jessen, Der Ornamentstich 5 
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Gehalt. Ebenso schon die Triumphbogen von 1549: neben den klas- 
sischen Mustern geistreiche Erfindungen, reich umspielt von den Zier- 
raten neuester Richtung. Zwei Folgen von Gebauden antiker Art, 
Rund: und Langkirchen, »temples«, benutzen die Holzschnitte des 

Ziirichers Wyssenbach, die wir Peter Flettner zuweisen mochten. Fur 
Ruinenbilder haben ihm 1550 Zeichnungen des Flamen Léonard Thiry 
gedient; zu runden Prospekten, »Perspektiven« genannt, hat ihn der 

Meister G. J. von Lyon angeregt. Mit einem kleinen Handbuch der 
Saulenordnungen und einem Bilderbuch der romischen Ruinen «Livre 
des édifices romains« beschlieSt er 1583 und 1584 sein Lebenswerk. 

Weiter aber galt es, den Baumeistern fir ihre zeitgemafen 

Aufgaben unmittelbar an die Hand zu gehen. Dafiir erfindet er 

mehrere Folgen von Schléssern und Kirchen im Grundrifi, Aufri8 und 

Schnitt, unter ihnen den ersten Band des »Livre d’architecture«, dessen 

zweiter Band 1561 die herrlichen Einzelteile bringt, Kamine, Dach- 

fenster, Tiiren, Brunnen und Grabmiler, deren sicherer, oft klassisch 

strenger Aufbau und geistvolle Dekoration den Meister auf der Hohe 

seiner Gestaltungskraft zeigen. Endlich ist die Baugeschichte Frank- 

reichs ihm tief verpflichtet fiir das zweibandige Werk »Les plus ex- 

cellents bastiments de France«, das ihn schon 1560 beschaftigte und 

1579 herauskam: auf grofen Tafeln die wichtigsten franzosischen 

Prachtschlésser der Zeit, Konigspalaste und Adelsh6fe, in Grundrissen, 

Ansichten, Aufrissen und Einzelheiten, heute meist zerstort, ein Unter- 

nehmen, das so sorgsam erst im 19. Jahrhundert seines Gleichen gefun- 

den hat”. Im British Museum sind Originalzeichnungen dazu erhalten”. 

Im Ornament seiner reifen Zeit gibt sich Ducerceau durchweg 

als einen Schiiler der Meister von Fontainebleau. Seine Folgen sind 

wie eine Grammatik aller der grundlegenden Neuerungen, die dort 

ins Leben gerufen worden waren oder sich von dort ableiten lieBen*. 

Am unmittelbarsten spiegeln den Geist Rossos die drei Folgen der 

Kartuschen wieder mit ihrem fest gezeichneten, obwohl lebhaftest bez 

wegten Rahmenwerk. Die Wandgrotteske hat er zuerst 1550 in kleinen 

Blattern unter engen Anlehnungen an Enea Vico und Nicoletto da 

Modena behandelt. Aus Vorbildern von Fontainebleau und eigenen 

Erfindungen mischte er 1566 ein groferes »Livre de grotesques«, in 

dem sich die vielen Elemente der Zeit zu launigstem Spiele vereinen. 

Weitere Folgen behandeln Hermen und Gebalktrager, Gruppen von 

Waffen und Geraten, Rollwerksstiickchen im Sinne der Flamen (»Vig- 

netten«), durchbrochene Friese, wie ftir Gelander gemacht, und grof}- 

ziigige Bandmuster fiir Fufbéden oder Beete. Dreimal hat ihn auch 
5* 

Abb. 46 

Abb. 45 
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Abb. 47 Jacques Androuet Ducerceau DN 18521335 
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die Maureske beschaftigt; die eine der Folgen gibt die Schwarzgruppe 

aus Flettners Maureskenbuch wieder. 

_ Auch die einzelnen Gewerke hat er ergiebig bedacht. Das Glan- 

zendste an Erfindung und Darstellung sind die Mobel. Alle Typen 

der reifen franzosischen Renaissance, die Schranke und »Kredenzen«, 

die Tische, Stithle und Betten, vielfaltig gegliedert, bald klassizistisch 

besonnen, bald voll launigster Auszier durch Tragefiguren und Roll: 

werk. Zweifellos von weitgreifender Wirkung auf die Werkstatten, 

die auch verwegene Fingerzeige werkmafig zu nutzen wuften™. 

Gleichen Geist atmet das Heft mit Kleinarbeiten der Kunstschlosser, 

Tiirklopfern, Griffen und Beschlagen, den frithesten Vorlagen fur das 

Fach. Fiir die Goldschmiede zwei Folgen von Gefafen, antikische 

Kannen und Vasen, z. T. nach italienischen Vorlagen, und edle Pokale 

und Schalen von kiinstlichen Umrissen; ferner eine Reihe figiirlicher 

und ornamentaler Schalenbéden und als anziehender Niederschlag 

groSschauender Gesinnung vor kleinsten Aufgaben zwei entzuckende 

Reihen von Anhangern und Kettenmustern. So bewahrt sich der rast- 

lose Gestalter vom Weitesten bis ins Engste mit immer gleicher Grazie. 

Dem Kreise des Ducerceau ist ein merkwurdiges Buch von 80 Raz 

dierungenzuzuzahlen, deren Schépfer sich unter dem MonogrammACP 

(Nagler I, 2242) verbirgt, Becher, Schalen, Pokale u. a., fiir die Werk- 

statt des Silberschmiedes, vielleicht auch des Glasblasers mittels Zirkels 

und Lineals recht trocken konstruiert. Jedenfalls hat man das Mono- 

gramm zu Unrecht auf den feurigen Italiener Polidoro Caldara gedeutet. 

Von Ducerceau beeinfluft, radierte von 1555 bis 1559 ein beredter 

Franzose mit dem Monogramm HS (Nagler III, 1478) mehrere groBe 

Blatter mit Bauteilen, Kapitelle, ein Gesims und hermenartige Gebalk- 

trager in ausschweifender Auffassung. Man hat sie falschlich dem Tisch- 

ler und Baumeister Hugues Sambin in Dijon (um 1520-1602) zu- 

geschrieben, der 1572 in Lyon ein »Oeuvre da la diversité des terz 

mes« mit Holzschnitten verwandten Geistes hat erscheinen lassen, anz 

tikisch phantastischen Tragern, meist aus Hermensockeln aufwachsend, 

wie sie damals die burgundischen Schnitzer an ihren tberschwang- 

lichen Mébeln so reichlich verwendeten'*. Den Ehrgeiz der franzosi- 

schen Provinzler haben gerade solche Nachklange aus dem Gedanken- 

kreise von Fontainebleau gereizt: ein Ingenieur und Kunstliebhaber 

Joseph Boillot in Langres (1560—1603) versucht sich 1592 in den 

»Nouveaux pourtraitz et figures de termes« durch eigenhandige Radie- 

rungen und Holzschnitte an Bildungen von noch gewagterem Ge 

schmack: Biisten von wilden und zahmen Tieren, nach Menschenart 

Abb. 47 

Abb. 48 
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WepynGes: 
Abb. 48 Ducerceau 754: Abb. 49 Woeiriot 

bekleidet und an ihren Sockeln von ihren Feinden aus der Tierwelt, 
ihren »Antipathien«, umspielt. 
ORNAMENTIKER UND GOLDSCHMIEDE. Wahrend Du- 

cerceau in funfzigjahriger rastloser Arbeit allen Zweigen der Bauz 
und Werkkunst gerecht zu werden suchte, haben die wenigen ubrigen 
Meister des franzdsischen Ornamentstichs vorwiegend nur die Goldz 
schmiede bedacht. Mit 1555 datiert ein gewissenhafter lothringischer 
Kleinstecher, Pierre Woeiriot, erst 23 Jahre alt, zwei reizvolle Folgen: 
sechs stattliche runde Stiche mit Degenkérben und Dolchgriffen, 
denen zwei grofsere Blatter mit Degen und Wehrgehenk gleichen, 
und eine Reihe von zweimal zwolf Anhangern. 1561 1a8t er in Lyon 
ein reichhaltiges Ringbiichlein folgen mit vierzig zierlichen Ovalen, 
die wechselnd je zwei Ringe in Vordere und Seitenansicht oder ein 
groBeres Einzelstiick zeigen, das »Libro d’anell«, mit anmutiger Wid- 
mung an seinen gelehrten Freund Aneau. Fast alles, wie es sich damals 
in Frankreich versteht, auf den Formenschatz von Fontainebleau gez 
grundet, jedoch ins Graveurmaftige iibersetzt, ohne den grofen Wurf 
des Malers oder Bildhauers, aber voll Grazie und Laune. Besonders 
die Ringe sind eine einzigartige Fundgrube geistvoller Losungen. Der 
liebenswiirdige Kiinstler, von Mutterseite her adliger Abkunft, hat auch 
fiir Biicher mehrere Reihen von Bildnissen, Sinnbildern u.a. gestochen". 
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Volleren Klang geben die Erfindungen, die unter dem Namen des 

René Boyvin aus Angers (Daten: 1558—1580) laufen*’. Sie ge- 

héren zu den nachdriicklichsten Auferungen des Geistes von Fon- 

tainebleau. Teils sind es Muster fiir die Goldschmiede: neun Blatt 

Tafelgerat, wie Kannen, Leuchter, Salzfasser, Besteckbiichsen, ein Tischz 

brunnen und ein Behialter fiir Mundtiicher in Form eines Schiffes, so- 

dann eine Folge von zwanzig Anhangern, Kettengliedern, Biichschen 

und Ringen*®, AufSerdem aber Dekorationen nach Malerart aus Grot- 

tesken, Rollwerk und antiken Gestalten, je sechs Pilaster mit Gehangen 

sowie Fiillungen, die bald von Duval kopiert worden sind, auch einige 

Einzelblatter. Sie alle ahneln einander nicht nur durch die breite, 

kraftige, skizzige Handschrift, sondern auch durch die Auffassung 

der Figuren und des Ornaments. Breite Lichtflachen und kurzge- 

strichelte, scharf abgesetzte Schatten; kecke Motive und herausfordernde 

Geberden; gro gedachte Wandmaler-Akzente selbst im Kleinsten 

des Juwelierwerks; ein durchaus eigenwilliger, kithner Geist. Es ist 

nicht glaublich, da8 dieser Erfinder Boyvin sei. Was er sonst mit Monoz 

gramm oder Namen zeichnet, sind trockene, vollig handwerkliche 

und sichtlich unselbstandige Arbeiten, darunter geist- und gewissen- 

lose Kopien, z. B. nach Enea Vicos Waftengruppen. Nur wo Fonz 

tainebleau im Spiele ist, spriihen Funken. Da werden auch die Er- 

finder genannt. Der schéne grofe Stich nach der sogenannten Nymphe 

von Fontainebleau in dem reichen 

 Stuckrahmen gibt eine beriihmte 

ce ~~ Schépfung des Rosso wieder. 

g | Nach demselben »Maitre Roux« 

\ hat Boyvin ein Blatt mit den drei 

Parzen in eigentiimlichen Masken 

gestochen, wie sie damals bei den 

festlichen Balletspielen beliebt 

waren; Rosso diirfte danach auch 

die phantastischen Manner- und 

Frauenképfe gleicher Art erfun- 

den haben, die eine der auffallend- 

sten Folgen des Stechers bilden. 

Eins seiner Hauptwerke ist die 

Stichfolge uber Jason und das 

| Goldene Vlie&, die »Hystoria 

4 Jasonis«, 1563 in Paris von einem 

unternehmenden Herausgeber 
n 

Abb. 50 Pierre Woeiriot 7: 

Abb. 52 

Abb. 53 
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Abb. 51 Schule von Fontainebleau, vielleicht nach Léonard Thiry 26: 19,5 

dem K6nige gewidmet: sprechende Bilder in buntbelebten Rahmen, als 
seien sie geradewegs einer der Galerien des Schlosses entsprungen. Als 
ihren Erfinder nennt die Vorrede den »Belgier« Léonard Thiry, einen 
Mitarbeiter des Rosso, der schon gegen 1550 in Antwerpen gestorben ist. 
Den gleichen Namen tragt ein Heft mit zwanzig Grottesken und Gotter- 
gestalten, etwas fliichtiger gestochen, doch wohl auch von Boyvins Hand. 
Auf beiden Folgen ist spater Thirys Name in den des Rosso abgeandert 
worden, dessen Ruhm langer vorgehalten hat. Es ist h6chst wahrscheinz 
lich, da auch die Fullungen und Goldschmiedsblatter, vielleicht selbst 
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Abb. 52 Stecher: René Boyvin 11:8 

die Masken Boyvins auf Zeichnungen Thirys beruhen; sie konntennach 

seiner Abreise aus Frankreich in die Hande des Stechers geraten sein. 

Es wird sich lohnen, diesem begabten, aus flamischer Laune, franzosi- 

scher Anmut unditalienischer Bravour gemischten Anreger weiter nach- 

zuspiiren’*, Er kénnte auf flamisch Dierik geheifien haben. 

Auch der Gromeister im Kleinsten, der Medailleur und Stecher 

Etienne (Stephanus) Delaune (1518—1583) hat sein Bestes in 

Paris unter Heinrich II gegeben, bevor er, wohl als Hugenot, nach 

StraBburg und Augsburg verzog**. Was er fiir die Goldschmiede auf 

Abb. 51 
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kleinen Flachen von verschiedenem 
Unmrif reliefartig auf dunklem Grunz | 
de in leichtestem Grotteskenspiel ge- 
stochen hat, meist um eine allegori- 
sche Mittelgestalt, als Gerist oft ele- 
gante Schweiflinien, alles mit sicherz 
stem Raumempfinden verteilt, das hat 

an Anmut kein Ornamentstecher 

ibertroffen. Ebenso vollendet weif 
er aus Rollwerk, Figuren und antiken 
Zierformen Schmuckgerat zu fiigen: 

acht Handspiegel, je sechs Anhange- 
pfeifen, Bugel mit maureskem 
Flachenschmuck und Schalenbéden. 
Seinen Ornamenten kam es zu Gute, 

daf} er zugleich in zierlichsten Maf- 
staben den Figurenstich pflegte, meist 
in Folgen eigener Erfindung,in der ge- 
streckten Manier seiner Zeitgenossen, 

nicht ganz so frei, wie die Maler, aber 

voll Eifer und Wagemut: das Statt- 
lichste die launig umrahmte Reihe 

der Monatsbilder, das Gefalligste 
die winzigen, medaillenartigen Alle- 
gorien zum Ruhme seines Ko6nigs, 

fast monumental auf engstem Raum. 
Prift man unter seinen rund 450 

Blattern die etwa 120 Ornamentstiche 
naher, so stellen sichallerhand Fragen 
ein. Die Geratfolgen sind nicht alle 
aus gleicher Hand, sondern bald ge- 
schmeidiger, bald harter. Derharteren 
Art steht eine Folge von unbezeich- 
neten Schmuckstiicken nahe, meist 
Anhangern, auch Ringen und Reifen 
deren Erfindung des Meisters wiirdig 
ware *”. Vonseinen grottesken Folgen 
hat er mehrere auf dunklem oder 
hellem Grunde selber wiederholt. Seit 
er nicht mehr in Paris »sub privilegio 

Abb. 55 

Abb. 54 

Abb. 58a 

Abb. 53 Stecher: Boyvin 25: “NI 
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Abb. 54 Etienne Delaune 22:10 
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regis« arbeitet und sich auf 
deutschem Boden ausdricklich 
als »inventor« nennen mu, erz 

scheint auch seine Kunst unz 
frischer. Als Sechzigjahriger 
sticht er »feliciter« figtrliche 
Erfindungenseines Sohnes. Um 
des lieben Brotes willen hat er 
auch fremde Figurenstiche koz 
piert. War er selber auch Goldz 

schmied? Man hat es vermutet, 
weil er in Augsburg eine Gold- 
schmiedswerkstatt gestochen 
hat. Besonders zu prifen bleiz 

ben seine Handzeichnungen 
und ihrVerhaltnis zu dem regen 

ee TET oe Kunstlerkreise, in dem unter 
~ Heinrich II auch die berithmten 

Entwurfe zu der Prunkriistung des Kénigs entstanden sind?°, Wie 
alledem auch sei, ist Delaunes Einflu8 auf die Gewerke seines Landes, 
etwa das Edelzinn und den Malerschmelz, und auf die Erfinder der Zeit 
weithin sichtbar. Seine recht eigentlich franzésische Auffassung der 
»Schweifgrotteske« lebt hundert Jahre spater in Bérain wieder auf. 

Unmittelbare Nachfolger hat Delaune unter seinen Landsleuten 
nicht gefunden. Seine Schweifgrotteske haben zwanzig Jahre spater 
die niederlandischen Kleinstecher 
weitergebildet, vor allem auf deut- 
schem Boden Theodor de Bry und 

sein Sohn. Auf ihnen fufen die sel- 
tenen und schwer zu ordnenden 
Muster fur Uhrgehause, die um etwa 
1615 der wackere Waffenschmied Anz 
toine Jacquard aus Poitou mit etwas 
harter Hand aus feinen Ornamenten 
und antiken Figurenbildern fiigt. Er 
schlagt die Briicke zu den Werken 
der franzdsischen Eisengraveure als 
Ausklang der Renaissance. SS 9 Re . S| 
EISENGRAVIERUNGENUND 7 

SCHMIEDEKUNST. Die franzé- avp. se L 



Rollwerk und Maureske in Frankreich 77 
SPARS RRR NERS ORO E SERRA ORS KG ES EE SE SOAR SOR EARS REDE REAR EERO EG DORE E ERED E REESE ER OHS OKO H EERE E EEE R NRK E EERE DERE M ORME ER PCr tere rrr reer rere ry 

sischen Waftenschmiede und Schlosser, beide mehr als ihre deut- 
schen Genossen auf Kleinarbeit eingestellt, pflegten ihre Beschlage, 
Schlofbleche, Schliisselschilder und andere Flachwerke mittels des 

Grabstichels zu verzieren, bewahrten davon Abreibungen und ver- 
breiteten ahnliche Muster durch die Kupferplatten. Davon hat sich 
mancherlei erhalten, Groberes und Feineres, Einzelblatter und Folgen, 

Namenloses und Bezeichnetes. Wir kennen Jahreszahlen von 1612 
an, als ersten einen Meister Pompeus; einer der fleiSigsten und zier- 
lichsten ist Didier Torner, um 1622; noch um 1668 erscheint von 

den Meistern Rembeur und Seigneurie ein Heft in althergebrachten 
Formen. Es sind vorwiegend Laubranken, Mischbildungen, Masken 

u. dgl., meist ins Derbe ubertragen; erst spater auch Blumenwerk. 
Anregend scheinen die gestochenen Folgen des eben genannten Anz 
toine Jacquard gewirkt zu haben, zwei Hefte mit Schlo&blechen, Bez 
kronungen und Schlisseln, datiert 1615, in denen seine entschlossene 

Hand sich ebenso lebhaft betatigt wie in den sechs ansehnlichen 
Blattern fiir die Waffenschmiede, Degenkorben, Knaufen und Scheidenz 
spitzen; darin zwei Bilder des Meisters an seiner Drehbank und in 
koketter, komédienhafter Rustung. Neben ihm steht als Forderer der 
franzosischen Schmiedekunst der unternehmende Schlossermeister 
Mathurin Jousse in La Fléche. Er hat 1625 ein stattliches Lehrbuch 
der gesamten Schlosserkunst geschrieben und durch viele Kupferz und 
Holzschnitte erlautert, die »fidelle ouverture de |’ art de serrurier«, von 

Gittern und Beschlagen bis zu Rollstithlen und Kunstarmen*'. Der 
anschlagige Kopf, unterstiitzt von dem Architekten und Jesuitenpater 
Martelange, hat es spater bis zum »ingénieur und architecte« gebracht 
und als solcher 1627 ein Buch uber die Zimmerei und 1642 ein Werk 
uber Steinschnitt und Gewolbe (Le secret d’architecture) sowie Schriften 
iiber Sdulenordnungen und Perspektive verfaft. Von aufen her ist 
den Eisenz und Stahlgraveuren ein geschickter Maler zu Hilfe ge- 

kommen, Thomas Picquot, der 1638 ein Bichlein voll Schweif- und 

Rankenmustern, meist hell auf dunkel geatzt hat: Livre de diverses 
ordonnances de feuillages moresques crotesques rabesques et autres. 
BAUKUNST. In dem folgereichen fiinften Jahrzehnt, in dem 

1547 auf den kunstsinnigen Franz I der gleich baufrohe Heinrich II 

folgte, hat man in Frankreich auch die Fheorie der Baukunst zeit- 

gemaf aufgegriffen. Das altere Geschlecht hatte darin nichts Wesent- 

liches verlangt noch geschaffen. Fiir sich steht das seltsame Buch des 

Kanonikus Jean Pelerin in Toul, der sich Viator nannte, »De artifiz 

ciali perspectiva«*’, seit 1505 mehrfach aufgelegt, mit breit gezeich 
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Abb. 57 Jean Goujon, aus der Vitruvausgabe von Jean Martin 22205 17 
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neten-Aufsenz und Innenansichten kirchlicher und weltlicher Gebiude 
voll lehrreicher Einzelheiten. Erst jetzt begann man sich mit dem in 
Italien langst bearbeiteten Vitruv ernster zu beschaftigen. Simon de 
Colines hat 1539 mit seinem untriiglichen Geschmack ein Biichlein 
voll hiibscher Holzschnitte drucken lassen, meist Siulen und Gebalke 
als Bilder zu einer Ubersetzung der »Raison d’architecture antique 
extraite de Vitruve et aultres anciens architecteurs« des spanischen 
Kaplans Diego de Sagredo. Des Franzosen Guillaume Philandrier 
Kommentar zum Vitruv, die »Annotationes«, schon 1544 in Rom gez 
druckt, erschien 1545 auch in Paris. Der rithrige Anreger solcher Stu- 
dien aber ward der gelehrte Sekretar Jean Martin. Er hat 1545 und 
1547 dem Serlio geholfen, in Lyon seine beiden ersten Biicher und 
sein funftes Buch mit franzosischem Text erscheinen zu lassen. 1546 
hat er eine Ubersetzung von Francesco Colonnas Architekturroman, 
der Hypnerotomachie, zum Druck beférdert, den »Discours du songe 
de Poliphile«, deren Holzschnitte die Bilder der bertthmtenitalienischen 
Ausgabe von 1499 voll Anmut in die schlankeren Proportionen des 
Zeitgeschmacks umsetzen, unter der Beihilfe des grofen Bildhauers 
und Architekten Jean Goujon, dessen freier Wurf in den besseren 

Stocken erkennbar ist. Und im Jahre darauf schuf er in seiner 
Ubersetzung des Vitruv einen Markstein der franz6sischen BauzIllusz 
tration: hier ist es bezeugt, daf} er fiir die Holzschnitte Goujon ge-z 
wonnen hat, der, den Thematen der Ausgabe von Como folgend, 

eine Reihe von Bildern aus eigener Auffassung grofzigig gestaltete ; 
anderes lief} er dem italienischen Vitruv von 1535 und dem Serlio 
nachbilden. 

Bald setzen auch die fithrenden Baukinstler ein. Der grofe Phi- 
libert de l’Orme (gegen 1515—1570)**, der Schopfer des Schlosses 
Anet und der Tuilerien, fafit 1561 seine eigentiimlichen Erfindungen 
gezimmerter Dachkonstruktionen in den »Nouvelles inventions pour 
bien bastir« zusammen und beginnt 1567 mit einem ersten, stattlichen 

Bande sein leider nicht vollendetes groSBes Werk »Architecture«. In 

neun Abschnitten behandelt er in Wort und Bild als erfahrener Prak- 

tiker die Lage der Gebaude im Gelande, die Baustoffe und schwierige 

Konstruktionen sowie als besonnener Gestalter in der strengeren Gez 

sinnung der Franzosen die Ordnungen und Bauteile, auch eine bez 

sondere franzdsische Ordnung. Gelegentlich nutzt er als Vorbilder 

einen italienischen Stich, auch eine Akanthranke aus den Saulenzeich- 

nungen, die der Kunstliebhaber Julien Mauclerc von René Boyvin 

hatte stechen lassen, und die erst im folgenden Jahrhundert, 1648, in 

Abb. 57 

Abb. 58 
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Paris erschienen ist (traitté de l’architecture). Del’Ormes Werk ist eine 
Fundgrube auch fiir die Baugeschichte seiner Zeit. 

Auch sein Nebenbuhler Jean Bullant, der Meister von Ecouen 

(um 1510—1578), hat 1568 in einer »Reigle générale d’architecture« 
in groSen, reinen Holzschnitten seine Auffassung der antiken Ord 
nungen niedergelegt; er kennt Palladios Meisterzeichnungen in der 
Vitruvausgabe des Barbaro und verweist in einer zweiten Auflage 
seines Werkes auch auf gestochene Vorlagen seiner eigenen Hand, 
von denen aus 1566 und 1565 ein Blatt mit zwei Kapitellen und zwei 
radierte Laubfriese bekannt sind. 

Von den Kiinstlern, die fiir die franzdsische Dekoration gezeichnet 

haben, tritt in der lehrhaften Literatur der vielgenannte Name Jean 
Cousin 1560 mit einem schonen »Livre de perspective« und 1571 mit 
einer Zeichenanleitung auf. Es ist aber schwer, tiber ihn und seinen 

neuerdings von ihm gesonderten Sohn klar zu werden. Es scheint, 
da wesentlich diese Lehrbiicher ihm zum Ruhme verholfen haben 
und sein Einflu8 von den Nachlebenden tiberschatzt worden ist**. 
Dem Vater schreibt man einen Anteil an den feinlinigen Umrifholz- 
schnitten zu, die das schéne Biichlein uber den Einzug Konig Hein- 
richs II in Paris 1548 begleiten. Diese Bilder klassizistisch konstru- 

jerter und modern geschmiickter Ehrenpforten und anderer Festbauten 

leiten die lange Reihe illustrierter Berichte iiber solche Ehrungen ein, 

wie sie Paris und die franzésischen Provinzstadte ihren Firsten fortan 

mit besonderem Wetteifer herrichteten. Wir werden solchen fran- 

zésischen Festwerken spater in noch stattlicherer Gestalt begegnen. 

ea 

tie prey Rear 

Etienne Delaune 3,5:3,5 

Jessen, Der Ornamentstich 
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Abb. 59 
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Abb. 60 Aus: Grapheus, Incompst van Philips in Antwerpen Teil, 3:9 

DER FLAMISCHE ROLLWERKSTIL 
In den Niederlanden sind das Ornament und der Ornamentstich 

wie in der Frihrenaissance so nach 1540 durch Maler und malerisch 
gesonnene Bildhauer bestimmt worden. Sie haben aus den Anregungen 
von Fontainebleau einen kraftvollen, echt stammesgemafien Ausdruck 
des germanischen Spieltriebs gepragt, der sich tiber alle klassizierenz 
den Gesetzesanspriche hinweg als unverwiistlich erwies. Der Mittel- 
punkt ihrer Arbeit war Antwerpen, die Hauptstadt des flamischen 
Volkstums’. 

Dort hatte ein weitgereister Anreger, der Maler und Zeichner Pieter 

Coecke aus Aelst, geboren 1502, schon 1539 ein Werk iiber Saulenz 

ordnungen nach Vitruv, die »Inventie der Colommen«, und vom gleiz 

chen Jahre ab die Lehrbiicher des Serlio in flamischer, hochdeutscher 
und franzdsischer Ubersetzung herausgegeben. Aber seine eigene Meiz 
nung uber das Dekorative spricht er in diesen und anderen Werken 

durch die hochst unklassischen Titelrahmen aus, in denen der Geist 

des Rollwerkstils zum ersten Mal in den Niederlanden Leben gewann. 
Noch ehe der verdienstvolle Mann 1550 starb, konnte er als seine letzte 

Ver6ffentlichung den Bericht des Stadtschreibers Grapheus tber den 

feierlichen Einzug des Prinzen Philipp von Spanien in Antwerpen 

drucken lassen, »Incompst van Philips«, auch franzosisch erschienen, 

als ein Zeugnis dafiir, wie schnell die moderne Gesinnung gesiegt 
hatte; schon 1549 hatte die jugendmutige Schar der antwerpener Kiinst- 
ler, oft zugleich Maler, Bildhauer und Architekten, die Ehrentore, Zier- 

geruste und anderen Festbauten mit ippigem Rollwerk umkleidet und 
zu der eleganten Tonart des im Vorjahre in Paris gefeierten Empfanges 
Heinrichs II ein derb flamisches Gegenspiel aufgefihrt. 

Schon hatte auch der Ornamentstich mafgeblich eingegriffen. Ein 
vollsaftiger Erfinder hollandischen Geblites, Cornelis Bos, 1510 in 

Herzogenbusch geboren, seit jungen Jahren als Stecher in der Schule 
des Marcanton in Rom tatig, hatte dort schon 1538 freier bewegte 

6* 

Abb. 60 
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718 Cornelis Bos Abb. 61 
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Hermen gestaltet und begann, soweit die Daten sehen lassen, um 1546 

auf kleineren und gro eren Stichen seinen Landsleuten aus romischen 
Anregungenundnordischer Laune eine Ornamentik eigenster Mischung 
zu bereiten. Er beherrscht die r6mische Grotteske nach Rafaels Art, 
die dichte und die lockere. Er durchsetzt sie mit straffen Rahmen und 
Biigeln aus hart gezimmertem Rollwerk voll kihner Schweifungen und 
Durchziige und ladet in dieses Geriist eine muntere Gesellschaft ein, 
meist antikisch nackt, biirgerlicher Ehrbarkeit abhold, bereit zu jeg- 
lichem turnerischen Gaukelspiel. In den Liicken sprieft und hangt das 

ganze Inventar der Grotteske, ins Nordische tibersetzt. So hat Cornelis 

Bos etwa 120 Vorlagen gestochen, stets sauber und gediegen, von drei 

kleinen goldschmiedsartigen Folgen hinauf bis zu stattlichen Blattern 

in Hochz und Breitformat, Friesen mit phantastischem Gefahrt und 

Meerwesen, auch Bogenfriesen, Tellerrandern, Trophaen und einigen 

Waffenzierden®. Zwei grofere Folgen geben strengere Grottesken und 

Kartuschen um franzésische Spriiche, vielleicht nicht eigenhandig; den 

SchluB bildet 1554 eine Reihe schén gegliederter Bandkartuschen mit 

deutschen Inschriften. Es fallt schwer zu glauben, daf der treffliche 

Meister alle diese echt nordischen Erfindungen fern von der Heimat 

in Rom geschaffen habe, wo sein Aufenthalt allerdings zeitweilig be- 

legt zu sein scheint. 
Gern wiiften wir Naheres auch tiber die Genossen dieses begabten 

und gewissenhaften Bahnbrechers. Ihm in aller Auffassung gleich, nur 

in der Handschrift ein wenig lockerer, ist eine Reihe von etwa vierzig 

Vasen und Kannen, deren eine auf einem Schildchen die Buchstaben 

S. E. tragt, die vielleicht den Kiinstler bezeichnen. Die Richtung hat 

er von den Vasenzeichnern rémischer Schule genommen, halb klassisch 

niichtern, halb barock iiberschwanglich, dazu aber die Finzelheiten 

im breiten flamischen Dialekt, durchaus dem Cornelis Bos gemaf}, 

wenn nicht gar von ihm selber®. Man wird an die kecken Formen der 

spateren Majoliken erinnert. Einen zaghafteren Nachfolger hat Bos 

daheim in Cornelis Matsys gefunden, angeblich einemNachkommen des 

grofen Quinten; er hat verschiedene Fiillungen und Friese mit Grottes- 

ken radiert, die mit bescheidenem Kénnen ihrem Vorbilde folgen. 

Auch fiir den einfluBreichen Wegweiser des neuen flamischen De- 

korationsstils, den temperamentvollen Cornelis Floris, laBt sich das 

Verhaltnis zu Bos nur mutmafen. Man nimmt an, daf sie anfangs der 

vierziger Jahre in Rom einander nahe standen. In Antwerpen 1514 

geboren und bis 1575 dort als Bildhauer an der Spitze einer grofsen 

Werkstatt, Schopfer vieler Grabmiler, Lettner und Tabernakel fiir die 

Abb. 61 

Abb, 62 
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Abb. 62 Meister S E 16:9 

nordischen Lande, auch Architekt des Rathauses seiner Vaterstadt, 
hat Floris, aus Rom heimgekehrt, 1546 die neue Ornamentik in gee 
legentlichen Buchmalereien verwertet und wahrend der nachsten Jahre 
den rithrigen Stechern und Verlegern Antwerpens den Stoff zu mehreren 
bedeutenden Folgen geliefert. Das Verwegenste gleich zu Beginn: 1548 
ein Buch mit Kannen und Schalen spukhafter Wirrnis, die Grund- 
formen meist verbogene, verschrobene und zersagte Nautilus- und 
Schneckenkorper, die Schafte, Ausgiisse und Henkel grofenteils aus 
Gestalten, die einem Tollhaus antiker Lebewesen entsprungen scheinen, 
wie ein Hohn auf alle bauende Vernunft und doch aus einheitlichem, 
seiner selbst bewuftem Geiste. Aber solche Exzentrik war nur eine 
Note in diesem starken und doch wandelbaren Charakter. Sie klingt 
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Teil, 20: 11,5 
Abb. 63 Cornelis Floris 

fort in einigen Blattern der beiden grofen Folgen von 1557 und 1558, 

den »Veelderley Veranderinghe van Grotissen« und den »Niewe Inz 

ventien«, in schleimigen und verknorpelten Muschelhillen um abson- 
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Abb: 64 Johannes Vredeman de Vriese Teil, 24:15 
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derliche Mischbildungen. Meist aber ist das Grundgeriist dieser viel: 
gestaltigen Erfindungen der strengere Aufbau der Grotteske, durchz 
wachsen von Rollwerk und Lattenlauben. Ja der Meister hat in einer 
Folge von 1554 mit fast grazidser Beschrankung schmale Spruchrahmen 
in lockeres, feingegliedertes Grotteskenspiel einzuhangen gewuft und 
bewahrt sich auch in den Entwiirfen ftir Wandgraber, die an das Grot- 
teskenheft von 1558 angegliedert sind, als der zwar unabhangige, aber 
doch tektonisch sicher empfindende Gestalter, als den ihn auch seine 
ausgefthrten Werke zeigen. Vielleicht stammen jene ubermitigen 

Formenspiele aus jugendlicheren Jahren. 
In Antwerpen erlebte man jetzt das packende Schauspiel eines wer-z 

denden Stils. Der Ornamentstich spielte dabei kraftigst mit. Den fith- 
renden Charakteren folgten begabte Talente. Ein zahmer Bruder des 
Cornelis Floris, der Glasmaler Jacob Floris, hat drei Folgen »Comper- 
tamente« aus Kartuschen mit allerlei Bilderchen zwischen Waften- 
gruppen und Grotteskenwerk gezeichnet. An ihnen kann man sehen, 
wie sehr es auch vom Stecher abhing, ob die Erfindungen gefallig 
wirkten. Die erste Folge hat 1564 mit feinfiihligem Stichel der sorg- 
same Harman Muller wiedergegeben, die anderen 1566 und 1567 eine 
grobe Hand aus Hieronymus Cocks betriebsamer Werkstatt; sie glei- 

chen einander wie Tag und Nacht. Auch Auslander waren in dem 

Weltverkehr Antwerpens willkommen: Cock lat 1553 ein Heft mit 

Rollwerksrahmen von dem Florentiner Benedetto Battini zeichnen, 

der in das harte flamische Gefiige einen weicheren siidlichen Einschlag 

zu schmiegen weifs. Hie und da haben die Verleger den Erfinder vollig 

verschwiegen, so daf$ wir versucht werden, uns aufs Raten zu legen. 

So méchte man eine derb phantastische Folge mit Masken, deren Barte 

und Haare, Lippen und Ohren in kraus wuchernde Blatter und Schnor- 

kel auswachsen, die »Pourtraictures ingenieuses de plusieurs facgons 

de masques«, gern einem beriihmteren Erfinder als ihrem Stecher Frans 

Huys zuschreiben. Auer an weiteren Vorlagen solcher Art, die zu 

nennen der Raum fehlt, konnten die Zeichner ihre Lust am Roll: 

werk und der Grotteske bei Umrahmungen verschiedensten Zweckes 

bewahren: um Sinnspriiche in flamischer, deutscher, franzosischer und 

lateinischer Sprache, um Schreibvorlagen, wie sie in der regen Handels- 

stadt jetzt gern gestochen wurden, um Bildnisse oder Munzen in ge- 

lehrten Werken, um Beischriften auf den schonen Karten der welt- 

beriihmten Atlanten u. a.m. Es war auch in der Dekoration die kurze, 

gliickliche Bliitezeit eines freien, aufsteigendes Volkes. 

Uber das Gebiet des engeren Stammes hinaus, weit nach Norden 

Abb 63 
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Johannes Vredeman de Vriese 18,5:25 
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und tief in »das Reich« hinein, hat den niederlandischen Stil vor allen 

der fleifige Johannes oder Hans Vredeman de Vriese verbreitet'. 
Geboren 1527 im friesischen Leuwarden, als Sohn eines deutschen Solz 

daten, gebildet und tatig zu Antwerpen im Kreise des Cornelis Floris, 
von Beruf Architekt und Maler dekorativer Architekturbilder, ist er 

spater als solcher weit gereist und nach 1604 hochbetagt auf hollan- 

discher Erde gestorben. Seinen wohlverdienten Ruhm verdankt er 
seiner getreulichen Arbeit als Vorlagenzeichner aller Art. Da er nicht, 
wie Cornelis Bos und Ducerceau, sein eigener Stecher und Unternehmer 
war, haben sich die Verleger von Antwerpen wetteifernd um seine stets 
werkgerechten und gangbaren Erfindungen bemiht. Vredeman bringt 
nicht Einzelblatter, sondern Folgen und Biicher, gegen dreifsig an der 
Zahl mit insgesamt iiber 500 Blattern. Er beherrscht und verarbeitet 
alle Formen seiner Zeit und seines Landes fiir das Ornament wie fur 
die Baukunst, nicht ein Draufganger gleich dem Flamen Cornelis Floris, 

sondern nach Art der Friesen besonnen, verstandig, ja oft niichtern. 

Nur selten entgleist er aus den Schienen ehrsamen Burgertums. 

Auch ihm liegt der Zierat naher als der Bau. Er beginnt 1555 mit 

Rahmen aus krausem Geroll in harter, holzerner Fugung mit spar- 

lichem malerischen Beiwerk. Dann hat ihn die Grotteske beschAftigt, 

an Sprucheinfassungen, den Rahmen eines Schreibbuchs (Clemens 

Perret’s Exercitatio alphabetica, 1569) und in einer eigenen Folge 

»Grottesco in diversche manieren«, alles aus den gebrauchlichen Mode- 

motiven geschmackvoll gegliedert, voll gediegenen Konnens, aber ohne 

die stiirmische Laune seines Lehrers. Klar und sachlich bindet er auch 

die Gruppen aus antikem und modernem Rust- und Kampfgerat zu- 

sammen, die er unter dem Titel »Panoplia« in Friese, Pilaster, Ful- 

lungen und Tellerrander einzuhangen weif}. Mit sichtlichem Behagen 

hat er das beliebte [hema der Hermen, »termen«, behandelt, das feuz 

rigere Geister zu hochfliegenden Phantasien gereizt hat; seine Halb- 

figuren sind eine zwar absonderlich kostumierte, aber durchweg wohl- 

erzogene Familie. 

Sein Eigenstes gab Vredeman, als er 1565 seinen Ornamentenschatz 

in den Dienst der Baukunst stellte. Drei Folgen architektonischer 

Einzelheiten, breit gestochen, nach den antiken Ordnungen gruppiert, 

verstreuen die Rollungen, die verflochtenen Bander und das aus beiden 

abgeleitete flache Beschlagwerk, eine seiner Lieblingsschopfungen, 

nebst allerhand Grottesken tiber Saulen, Sockel, Gebalke und Giebel. 

Selbst das urwiichsige Gestein der Rustika wird in geschliffene Bossen- 

und Diamantquadern verzierlicht: das Ornament siegt iiber die Bau- 

Abb. 64 
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kunst. So willkiirlich konnte mit dem Klassischen ein Zeitgenosse 

Vignolas nur schalten, wenn ihm Rom und Italien innerlich fremd ge- 

blieben waren. Daher aber auch der miachtige Einflu8 seiner unbe- 

fangenen Auffassung auf die gleichgestimmten Landsleute und Zeit- 

genossen. 
Was dem Meister an monumentaler Schulung und Gesinnung ab- 

ging, wog ein gesunder Zug zum Handwerklichen auf, an der Bau- 

kunst und am Gerat gleicherma®en bewahrt. Die Gebaude kleidet er 

aufen in die gedrungenen Bauformen romischer Schule; der Kern 

aber bleibt sachlich und anspruchslos. So die Fassaden in dem Lehr- 

buch von 1577, der »Architectura oder Bauung der Antiquen aus dem 

Vitruvius«, durch Grundrisse erldutert. So auch die vielgestaltigen 

Bauten auf seinen Lieblingsschépfungen, den »Scenographien« und 

»Prospekten«, der eigentlichen Welt des Architekturmalers. Er rihmt 

sich gegen Schlu8 seines Lebens, seit 1560 neun Biicher solcher Anz 

sichten herausgegeben zu haben. Kein firstlicher Prunk, wie spater 

bei den italienischen Opernmalern, sondern alles hollandisch stadt- 

biirgerlich in MaS stab und Aufwand und doch mannigfach genug: 

StraBen, Platze, Kanale, Hofe und Hallen, vielfaltig verschoben, stets 

bildmaGig geordnet, bisweilen streng umrahmt. Die Grundsatze seiner 

perspektivischen Kunst hat er mit besonderem Ausblick auf diese Anz 

sichten noch als Greis 1604 in einem Lehrbuch niedergelegt. Auch 

hiibsche Gartenentwiirfe niederlandischen Zuschnitts und zwei Reih
en 

von Brunnen, Zierfontanen und Ziehbrunnen hat er mit solchen Hinter- 

grinden ausgestattet. 

Sein gediegener Werksinn ist besonders der hollandischen Tischlerei 

zu Gute gekommen. Es scheint, da der mit Recht gefeierte kernige 

Schreinerstil der reifen nordischen Renaissance ihm so viel verdankt, 

wie das franzésische Mébel dem Ducerceau. Seine derbschlichten 

Bauformen und anspruchslosen Zierate weif er den Windfangen, 

Schrinken, Betten, Tischen und Stiihlen so einheitlich anzufigen, als 

seien sie mit der Zweckform schon auf der Hobelbank verwachsen. 

Die erste, seltene Mébelfolge, die »Differents pourtraicts de menui- 

serie«, gehort durch Zeichnung und stoffgerechten Stich zu seinen 

besten Werken. Sein Geist herrscht auch tiber die in spaterer Auflage 

(Verscheyden Schrynwerck, Amsterdam 1630) weit verbreiteten, etwas 

weicher und breiter gezeichneten Entwiirfe gleichen Inhalts, die unter 

dem Namen seines Sohnes und Mitarbeiters Paul laufen. 

In der Werkstatt der Goldschmiede ist Vredeman weniger heimisch 

gewesen. Oder hat ihn sein Verleger Cock, der sich gern mit seiner 

Abb 65 

Abb. 66 
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Gelehrsamkeit zierte, beredet, in einer Folge von 1563 nicht die gang- 
baren Pokale und Becher, sondern entlegene Typen, Henkelkannen, 

Salzfasser u. dgl., unter lateinischen, unverstandlichen Namen zu konz 

struieren? Auch die Formen atmen die Luft nicht der Werkstatt, sonz 

dern der Zeichenstube. 
An der Grenze des Monumentalen versagt seine Kraft. Das zeigt 

im gleichen Jahre besonders deutlich das Buch der Grabmaler, »Coe- 

notaphiorum formae«, angeregt durch Cornelis Floris’ reife Gestal- 

tungen, aber weder architektonisch noch gar bildnerisch frei und mit 

sich selber im Einklang. Wer indes die ganze, tapfere Pers6nlichkeit ins 

Auge fat, wird ihm solche Schranken seines Konnens gern nachsehen. 

Der Dekorationstrieb der Niederlander war mehr auf das Korperz 

hafte als auf die Flache gerichtet. Weder Cornelis Bos noch die Bruder 

Floris oder Vredeman haben die Maureske anders als nebenher be- 

arbeitet. Und doch gibt es ein gro®ziigiges flamisches Maureskenbuch 

von ratselreicher Eigenart. Zwanzig kraftige Stiche auf ungewohn- 

lichem Folioformat mit dem Titel: Formes de diverses protractions les- 

quelles vulgairement sont nommées marusias ou feulles de lauriers 

faictes a la maniere des Perses Assyriens Arabes Agyptiens Indous 

Turcs et Grecs. Der Verleger Hieronymus Cock hat sie in Antwerpen 

herausgegeben, ohne den Verfasser zu nennen”. Es sind nicht ge-z 

messene, flache Schwarzfiguren, wie auf Pellegrinos Holzschnitten von 

1530, sondern kraftig verknotete und verschlungene Bander und 

Blatter, hell auf schraffiertem Grunde, durch Schattenlinien fast wie 

ein Relief modelliert. Auch die Einteilung absonderlich: ovale und 

runde Mittelstiicke auf umrandeten Flachen oder groSe Fullungen und 

endlose Muster, fast alle auf die Mitte zu gegliedert. Ihr Vorbild 

scheinen Stickereien tiirkischer Herkunft gewesen zu sein; man mochte 

gern der Vermutung folgen, daf} die Zeichnungen von dem vielseitigen 

Pieter Coecke herrithren, der in jiingeren Jahren die Tirkei besucht 

hatte. Jedenfalls hat Hirschvogel in Wien schon 1543 zwei dieser 

Stiche benutzt und Cock sie also nicht erfunden, sondern nur aufs 

Neue veréffentlicht, vielleicht aus Pieter Coeckes (F 1550) Nachlaf. 

Deutlicher steht der brave Meister vor uns, der seinen Namen mit 

der niederlandischen Maureske auf die Dauer verkniipft hat, Balthasar 

Sylvius. Er ist ein geringwertiger Stecher namens Geertssen, der sich 

nach seinem Geburtsort Bos, latetnisch Sylvius nannte (1518—1580)°. 

Von seinen drei mauresken Folgen tragt die grote und reifste, 1554 

im eigenen Verlage erschienen, den Titel »Variarum protractionum 

quas vulgo Marusias vocant libellus«, wohl nach dem Muster der 

Abb. 67 
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Abb, 68 Hans Collaert 16:19 
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Cockschen Ver6ffentlichung, im Wesen freilich ihr durchaus fremd. 

Es sind nur zahme, modische Schwarzgrottesken auf Friesen nud anz- 

deren Flachen, die Hauptziige aus Bandern geflochten, manches hell 

auf dunkel, dem oben gerithmten franzosischen Metallschnittbtichlein 

nahe verwandt, im Ganzen eine sehr bescheidene Leistung. Seine beiden 

anderen Folgen sind vollends kleinlich, bunt und kraus. Auch ein Vers 

such fiir die Goldschmiede, das »Livre de grosserie et flacons et boites 

de poivre et du sel« von 1568, meist flaschenformige Bichsen, in 

Mauernischen aufgestellt, 1a8t die Rollmotive, Masken und Misch- 

figuren mit gutem Willen, aber unzulanglicher Kraft um die Korper 

und Flachen spielen. Es war kein grofer Verlust, daf nur die grofere 

dieserMaureskenfolgen durch die spatereA uflage des Verlegers Hoghen- 

berg in weiteren Kreisen bekannt geworden ist. 

GOLDSCHMIEDE UND KLEINMEISTER. Den Goldschmie- 

den kam weniger das harte Steinornament Vredemans als die weiche 

Schweifgrotteske Delaunes gelegen. Die Anfange kniipfen sich an 

die Kiinstlerfamilie Collaert in Antwerpen, uber deren Mitglieder 

allerdings trotz neuerer Untersuchungen noch einige Zweifel be- 

stehen’?. Hans Collaert ist als Erfinder auf zwei stattlichen Schmuck- 

folgen genannt: 1581 erscheinen als sein »letztes Werk« zehn An- 

hanger mit quaderformigen Diamanten zwischen kraftigen Misch- 

figuren®, 1582 zehn gleich wirksame Stiicke mit Meergottern und 

Seetieren, Walfischen u. dergl., von »seinem Sohne«’ auf das Sau- 

Abb. 68 

berste gestochen. Von demselben Hans Collaert gibt es zwei etwas. . 

kleinere, besonders anmutige Reihen von Anhangern mit Flachen- 

schmuck, Schwarzranken und Blumenmustern. Nur als Stecher zeichnet 

er auf einer geringeren Folge von Anhangern mit Nischen, darin zum 

Teil antike Gotter; der Erfinder nennt sich EVG. Hans Collaert 

scheint demnach seine Kraft erst allmahlich erprobt zu haben. Als 

den Sohn, der 1582 sein nachgelassenes Werk gestochen hat, muf} man 

den sorgfaltigen Stecher Adriaen Collaert ansehen, der mit gleich 

feiner Empfindung auf vier Tellerboden ahnliche Meerwesen und um 

sechs meisterliche Rundbilder der Gestalten des Parisurteils eigen- 

artige einrahmende Flachenornamente erfunden und gestochen hat. 

Hier mischen sich, vom dunklen Grunde in sauberem Relief abge- 

hoben, in das lockere Gefiige der Rollbiigel und Ranken grotteske 

Einzelheiten aller Art, Naturbeobachtungen und Phantasiegebilde, zu 

einem héchst reizvollen Ganzen. 

Diese Gattung der Schweifgrotteske ward alsbald bei den nieder- 

landischen Stechern beliebt, in Antwerpen wie in Amsterdam; auf 

Jessen, Der Ornamentstich 
7 

Abb. 69 
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Abb. 69 Adriaen Collaert 14:9 
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Abb. 70 Michel Le Blon . 8:10 

ihrer Flucht vor den Spaniern tragen sie sie auch in die Nachbarlander 
hiniiber. Markus Geerarts, vermutlich der jiingere dieses Namens, 

fillt mit lockeren Gliederungen eine Folge wechselnd umrissener 
Schmuckflachen um klassische Figuren, durchflicht mit solchen Schweif: 

bandern die Geschehnisse des Leidens Christi und sucht des Weiteren 
die vier Elemente und Erdteile durch mancherlei Gestalten in grottes- 
ker Anordnung auszudeuten. Abraham de Bruyn, seit 1577 in Koln, 

hat auf kleinen Anhangerflachen Delaunes Formenspiele fast wort- 
getreu wiederholt und schmiegt 1584 ahnliche Mischornamente um 
eine Reihe antiker Vorgange. Er weifs auf einer seltenen Folge von 
Schmuckstiicken die Rollmotive auch in dichterem Gedrange zu durch- 
brochenen Grundlagen fiir gro} geschliffene Juwelen zu nutzen. Auch 

sein Sohn Nicolas de Bruyn rahmt Heldenbilder und Allegorien mit 

kraftigen grottesken Bildungen ein; eine Folge ist 1594 datiert. Wer 

weiter suchen will, wird mehr derart in Kupferfolgen und Buchstichen 

finden. 
Unterdessen hatten die deutschen Goldschmiede die anmutige Gat- 

tung aufgebracht, die wir Schwarzornament nennen und weiter 

unten besprechen werden. Neben den Deutschen bleiben in dieser Gat- 

tung die Niederlander zuriick, wohl weil sie mit der Schmelzarbeit 

weniger vertraut waren. Dafiir sticht bei ihnen 1594 ein Meister, der 
7% 
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H. B. zeichnet und moglicher Weise 1619 unter den Initialen I. v. B. 

wiederkehrt, dichtes Gerank auf weifem Grunde, wie es sich fur die 

iibliche Gravierung am besten eignen mochte. Am Schwarzornament 

versucht sich nur 1589 mit einer kleinen Folge Adriaen Collaert und 

vom selben Jahre ab ein in Grotteske, Schweifwerk und Behangen 

gleich ansprechender Hertzig van Brin, frither irrig als van Bein ge- 
lesen®. Spiater machen sich die neuen Modeformen auch hier geltend. 
Guillaume de la Quewellerie in Amsterdam gieBt 1611 das Schweif- 
werk in knorpelige Kurven und 1635 in schotenartige Bluten um. Ein 
eigenes Gesicht gewinnt die Gattung endlich in drei grofsen Heften 

von Meinert Gelys, der zwischen allerhand phantastischen und rea- 
listischen Figuren knorpellinige, herzhaft bewegte Schwarzmuster in 
mehrfacher VergroBerung zeichnet; er nennt sie »Grateske voor gold 
smeden schrynwerkers ende andere des noedich hebbende«. 

Den Kleinstich der niederlandischen Spatrenaissance schlieBen auf 
der Schwelle zum Barock zwei liebenswiirdige Meister in Amsterdam, 

schon im beginnenden, ja ausgesprochenen Knorpelstil. Michel Le 
Blon, als Sohn eines Fluchtlings aus Mons 1587 geboren, ist seit etwa 

1610 in Amsterdam als Werkgraveur, Stecher und weltgewandter diplo- 
matischerA gent tatig*”. Seine etwa achtzig figtirlichen und rund neunzig 
ornamentalen Stiche sind Muster peinlicher Kleinarbeit und geschmackz 

voller Erfindung auf neuen Wegen. Zwar die Aufgaben blieben die 
alten: Randzieraten (Vruchten en Spitzen, datiert 1611), Tellerboden, 

Messergriffe, Uhrgehause und anderes Kleingerat. Aber die straffen 
Schweifbugel seiner flamischen Vorganger vergeistigt er zu schmieg- 
sameren Kurven oder ersetzt sie durch vollsaftige Ziige in der selbst- 
bewuBten Handschrift der bertthmten hollandischen Kalligraphen. 
Dieses Schnorkelgerist wachst mit fast gotischer Triebkraft zu Ranken 
mit Blattern und Bliiten aus und wird von einer munteren Tierwelt 
durchjagt. Er kennt und schatzt die alteren Kleinstecher und dhnelt 
ihnen zumal in seinen kostlichen Wappen, Musterstiicken heraldischer 
Gravierkunst. Auch ist er Meister kleinster Figurenbildchen, deren 
Reize sich ‘erst dem bewaffneten Auge ganz erschliefen. So bilden 
seine dreizehn Ornamentfolgen mit Fug den Stolz der hollandischen 
Gebrauchsgraphik. 

Le Blons Schreiberziige hat sein jiingerer Landsmann Hendrik Jans- 
sen um 1650 zunoch mutigeren Schwingungen aufgepeitscht,zu Riemen 
verstofflicht und auf etwa vierzig Entwiirfen fiir Flachenzierat durchz 
einander gewirbelt. Die Einzelformen sind stark knorpelhaft. Die 
groBte Folge, »Randen en spitsen«, gibt anmutige Randbehange; vier 
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Tellerborten lassen sich zu einem Ganzen zusammenftgen; ein schoner 
Schalenboden, Friese, Fillungen, grofe und kleine Ovale, auch Messer 

griffe, alle von geschickten Handen gestochen, zeigen das lustigste 
Schnorkelspiel Dazwischen miniaturkleine Bildchen, die der Meister 
auch gesondert zu gestalten wufte. Selbst das alte, seit Solis viel ge- 
ubte Thema der Vogelfriese hat er auf seine bewegliche Tonart zu 

stimmen gewufit. 

Abb. 71 Hendrik Janssen 9213 
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Abb. 73 : Peter Flettner 7:20 

DEUTSCHES ROLL? UND SCHWEIFWERK 

DIE VORLAUVFER. In Deutschland ist der neue Stil nicht, wie 

in Frankreich, »an der Wand gro geworden«, sondern in den Werk- 

stuben der Kleinkiinstler. Auch die Ornamentstecher wendeten sich 
vornehmlich an die Goldschmiede. Dafir war ihnen die flachige Mau- 

reske so wichtig wie das kérperhafte Gerdll; sie haben beide zu einer 

eigenen Art des Flachschmucks, dem Schweifwerk, verwoben. Die 

Arbeit der Deutschen und der Niederlander greift so vielfach durch- 

einander, daf§ sie sich nur schwer trennen last’. 

Gleich die fritheste Verwendung der neuen Motive durch einen deut- 

schen Kiinstler gilt der Edelschmiedekunst. Hans Holbein hat die 

Maureske schon 1537 fiir den Pokal der Jane Seymour benutzt, und 

seine oben genannten, von Wenzel Hollar radierten GefaBzeichnungen 

tragen auf ihren breiten Flachen weitraumige, vornehm geschwungene 

Schwarzmauresken. Die Anregung mag er auf seinen Reisen durch 

Frankreich gewonnen haben. Vielleicht hat er in Fontainebleau selber 

das Rollwerk kennen gelernt, das er in seinen letzten Lebensjahren 

(er starb 1543 in London) verschiedentlich verwertet. 

Fiir die deutsche Formbewegung waren leider beide Vorstéfe ihres 

reifsten Ornamentisten verloren. Daheim hat just in Holbeins Todes- 

jahr ein vorwarts drangender Sondergeist sich an den Zukunftsgedanken 

versucht, der Glaskiinstler, Hafner, Stempelschneider und Kartenz 

zeichner Augustin Hirschvogel aus Nurnberg (1503—1553), seit 

1542 in Wien ansassig®. Er hat sich mit der Radierkunst vertraut ge- 

macht und neben Bildnissen, Wappen und Landschaften gegen vierzig 

Ornamentblatter geschaffen, Fullungen, Saulen, Dolche und Scheiden, 

vor allem etwa sechzehn Gefafe, ausschweifende, meist recht ge- 

schmacklose Phantastereien auf antikischer oder vollig barocker Grund- 

lage, zum Teil in ungezogener Geberdensprache. Als Zierat wahlt er 

Abb. 72 
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Abb. 75 Virgil Solis Seeks 
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fiir die Gerate wie fiir die Flachen am liebsten Bruchstiicke seiner nicht 
eben tiefen Naturbeobachtung, launig ins Grotteske tibersetzt und 

ohne Gerist locker durcheinander gewirfelt. Um die Schrifttafeln und 
Rander aber spielen einzelne Rollschn6érkel und maureske Linien, bisz 
weilen bereits ineinander gezogen. Vielen Einflissen offen, oft kurzer- 
hand Kopist, scheint er solche Anregung Stichen zu verdanken, die 
ihm der Zufall in den Weg warf. Zwei Knotenmauresken hat er 1543 
wortlich jener flamischen Folge entnommen, die spater Cock in Antz 
werpen verlegt hat; 1547 kennt er auch die Flachmaureske. Er ist ein 
geistreicher Eigenbrédler, kein folgerechter Schépfer. 

Als solchen miissen wir dagegen den schon genannten Pfadfinder 
der deutschen Friihrenaissance, Peter Flettner, auch fur die neue 

Zeit gelten lassen, die er selber kaum noch erlebt hat. Das Rollwerk 

zwar klingt nur vereinzelt bei ihm an. Aber den Ruhm, der Maureske 
auf deutschem Boden die Bahn gebrochen zu haben, kann man ihm 
nicht mehr bestreiten®. Allerdings tragt das in Holz geschnittene, titel- 

lose Maureskenbuch, das 1549, drei Jahre nach seinem Tode, Rudolf 

Wyssenbach in Ziirich herausgegeben hat, nu1 auf der ihm eingefiigten 

berithmten Grotteske Flettners Zeichen nebst der Jahreszahl 1546. Man 

hat ihm deshalb alles Ubrige bis auf zwei unverkennbare Stiicke ab- 

sprechen wollen. Allein, von diesen ausgehend, missen wir thm die Er- 

findung auch weiterer Gruppen zugestehen, vollends seit ein Einzel- 

blatt mit zwei mauresken Leisten und dem bekannten Monogramm 

des Meisters bekannt geworden ist‘. Danach gehoren ihm sicher die 

geknickten, meist hell auf dunkel stehenden Flechtmauresken. Eine 

von ihnen gibt dasselbe Blatt aus der Cockschen Folge wieder, das 

auch Hirschvogel benutzt hat; die Flechtmotive klingen auch sonst 

an diese Folge an. Unsicher kénnte nur die Gruppe der feinen 

Schwarzranken im Stil der franzdsischen Stiche sein. Ftir sie ist ein 

unmittelbares Vorbild nicht nachgewiesen®, man darf vor der Hand 

auch sie der an Koérpern wie Flachen gleich bewahrten Erfindungs- 

kraft dieses Feuerkopfes zutrauen, der die Art schon mehrfach ver- 

wendet hatte. Der Holzschneider Wyssenbach mag alle diese Ent- 

wiirfe in Flettners letzten Zeiten oder aus seinem Nachlaf} uber- 

nommen haben, zugleich mit Zeichnungen, die er spater, gleichfalls 

ohne des Meisters Namen, als »Wunderbarliche kostliche Gemalt« 

verdffentlicht hat. Beide Gruppen sind nachher an den Verleger Gefiner 

iibergegangen, der die Stécke des Maureskenbuchs 1559 dem Folio-z 

bande »Imperatorum romanorum imagines« als Buch,chmuck eingez 

fugt hat. 

Abb. 73 
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SOLIS UND ZUNDT. Nirnberg bleibt die Vaterstadt auch des 
neuen Stils. Dort haben in dem entscheidenden Jahrzehnt 1540—1550 
Handwerker und Stecher sich um ihn wetteifernd bemusht. Den schopfe- 
rischen Anteil der einzelnen festzustellen, ist nicht leicht, weil kaum 

ein ausgefuhrtes Stiick und nur wenige Vorlagen datiert sind. Die bez 
ruhmte GefaSfolge von 1551 ist nicht der Antritt, sondern nur eine Stufe. 
Man hat das ganze Verdienst an den neuen Schopfungen mit Ein- 

schluf der Stiche dem berithmten Wenzel Jamnitzerzuschreiben wollen *®. 
Doch gibt es von diesem vielseitigen Werkkunstler nur eine einzige 
Radierung aus dem Jahre 1551, einen schlanken Aufbau auf Sockel, 
mit einer offenen Bogennische unter toskanischem Gebalk, einem Altar 
oder einem Wandgrab ahnlich, wohl als silberne Kastenwand gedacht; 
den Sockel zieren eine Kartusche, Grottesken und Mauresken. Wie 

Jamnitzer schon frither sich in diesen Motiven ubte, lehrt eine Zeich- 

nung von 1546, in der er maureske Ziige mit Rollwerk mischt’, und 

ein bisher unbekanntes Skizzenbuch von 1545 und 1546 in der ber- 

liner Ornamentstichsammlung mit fleifigen Ubungen in der neuen 
Flachenmode, vor allem der Bandmaureske. 

Unter den Ornamentstechern hat der leider allzu betriebsame Vir- 
gil Solis das sieghaft Zukiinftige zuerst aufgegriffen und verbreitet. 

Er war, wie es scheint, um etwa 1540 mit 26 Jahren aus seiner Heimat 

Zitrich in Niirnberg eingewandert und hat dort bis 1562 oder 1568 als 

Stecher und Zeichner fiir den Holzschnitt eine Werkstatt offengehalten, 

aus der rund 600, zum Teil dekorativ ausgestaltete Stiche, davon etwa 

ein Viertel reine Ornamentvorlagen, ausgegangen sind. Er setzt das 

Gewerbe der Kleinmeister fort, allerdings nicht in die Tiefe, sondern 

in die Breite. Mit Geschick und Geschmack greift er jede Anregung 

auf, um sie behende auszumiinzen. Schon unter seinen Figurenstichen 

bilden gangbare Allegorien, Helden der Vorzeit und Gestalten des 

Tageslebens, oft in modischen Rahmen, ornamentale Jagd und Vogel- 

friese sowie Wappen einen ansehnlichen, den Werkstatten will- 

kommenen Teil. Auch die Ornamente vereinigt er zu Folgen, auf 

denen sich die meist vielfach verwendbaren Motive drangen. Leider 

sind die Folgen selten als solche erhalten und noch nicht gesichtet. 

Solis steht mit dem einen Fufe noch in der bisherigen Formenwelt 

und hat sie nie ganz verlassen. Noch in seiner reifen Zeit zeichnet er zier- 

liche Blattermuster im Geiste der Frithrenaissance: »Conterfectischer 

laubwerck art«. Vor allem aber hat ihn in mehreren Folgen die Mau- 

reske beschaftigt, das zierliche Linienspiel mit orientalisch geschweiften 

Schwarzblumen und das kraftigere Banderwerk. Dafur findet er gute 
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Abb. 77 Mathias Zundt 26:13 
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deutsche Titel: »Morischer und tirkischer einfacher und duwelter art 
zuglein«, »Zugbiichlein« (1553), »Ausgetailte Spiezen zu grof} unnd 
kleinem werck«. In ahnlichen Heften behandelt er das Rollwerk als 
Rahmen, Band und Biugel, mit mauresk schnoérkelhaftem Finschlag. 

Diese mannigfachen Erfindungen fiigt er nicht nur in Fillungen oder 
Friese, sondern lieber noch auf Flachen, wie sie die Goldschmiede 

unmittelbar benstigen, Tellerrander, Riickseiten von Schmuckstiicken, 

Waffengriffe, Scheidenbeschlage, alles virtuos gezeichnet und, soweit 

nicht Gehilfen es verdarben, in Stich oder Radierung reizvoll vorge- 
tragen. Leider aber last der Rastlose seine Gedanken selten ausreifen: 

das Rollwerk zerflattert, die Maureskenziige laufen sich tot, die Grot- 

teske zerstiebt. Talent genug, doch zu wenig Charakter. 
Sein Bestes gibt er dort, wo der Hinblick auf die Ausfihrung ihn 

in Zucht halt, in den Schmuckstiicken und Gefafen. Man kennt etwa 

drei®ig Anhanger, hoch und quer, einzeln und zu zweien, gern die 

geraumigen, edelsteintragenden Vorderseiten neben den flachenge- 

schmiickten Kehrseiten. Sichtlich verschiedene Folgen: die eine aus 

den vierziger Jahren, noch mit Akanthus und Blatterwerk neben den 

Mauresken, anderes spater, bunter, enger von Rollformen und Misch- 

figuren umspielt. Offenbar schuldet er dem Flettner unmittelbare 

Anregung. 

Die Gefafe, leider alle ohne Jahreszahl, lassen sich in mehrere Reihen 

scheiden; sie zeigen den Erfinder im stetigen Aufstieg. Zuerst eine 

Gruppe von wohl zwiélf kleineren Blattern, gangbare Pokale im Ge- 

schmack der deutschen Frithrenaissance, tiber Altdorfer und Brosamer 

hinaus fliissiger gegliedert und umrissen. Darauf hat Solis 1547 fur 

die Vitruviibersctzung und das ‘Architekturbuch des Rivius Vasen und 

Vasenkonstruktionen gezeichnet zur Erlauterung der Antike, zum Teil 

nach fremden Anregungen, rundliche Korper, sparsam mit Behang von 

Ranken und Masken belegt”. Zu dieser konstruierenden Art pafit die 

altere der beiden grofen Stichfolgen, 24 Blatter: neben wenigen Po- 

kalen vorwiegend abstrakte Gebilde, Vasen, Henkelkannen und seltz 

same niedrige Giefigefafse, teils steif klassizierend, teils aus barocker 

Phantasie geboren, so gemischt, wie es die Italiener der Zeit liebten, 

verwandt etwa den oben erwahnten Stichen mit der Inschrift S. E. Die 

Zieraten sind in glatten Flachen locker aufgeheftet, Zweige, Rand- 

friese auf Rollen und »Ziigen«, Mischfiguren, manches wie nach fla- 

mischem Vorbild'®; sollte er mit Bos etwa in Rom Fihlung ge- 

nommen haben? Nach diesen mehr theoretischen Versuchen hat der 

Meister in den fiinfziger Jahren sich in einer zweiten grofen Folge aus 

Abb. 75 

Abb. 74 

Abb. 62 
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Abb. 78 Jacob Hagenbach und Daniel Buchwald 27:12 
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Abb. 79 Jacob Hagenbach und Daniel Buchwald 7,5:11,5 

24 Blattern vollig auf die Anspriiche der Wirklichkeit eingestellt: 
handliche Pokale und Becher, ein Abendmahlskelch und weitere Gez Abb. 76 

brauchsstiicke nebst einigen Waffenteilen, meist in Teile zerlegbar, so 

dafs sie auch fiir Kleingerat wie Pfefferbiichschen und Leuchter dienen 
kénnen, alles frohlich umrissen, aus dem bunten, etwas flichtigen 
Formenschatze des Kiinstlers reichlichst verziert. Er greift sogar auf 
gotisches Naturspiel zuriick, einen Birnenbecher mit Astwerk und 
Tierlein in Jamnitzers Geschmack. Es ist die Héhe seiner Arbeit 
fiir die Werkkunst. Einige spate, kleine Kannen und Schafte sowie 
mehrere Einzelblatter erganzen die groferen Folgen. 

Uber all dieses Geschirr des Solis ragt an Fille und Eigenart die 

berithmte Gefafsreihe eines ungenannten Nurnbergers hinaus, des 

»Meisters von 1551«, das »Insigne ac plane novum opus cratero-z 

graphicum ... Ein new kunnstbuch, dar Innen kunnstreiche Con- 

trafect vnnd bildnus vonn allerley Trinnckgeschiren Credenntzen 

vnnd Bechernn Mit fleiB gestellet vnnd abgedruckt. Jetzunnd erst 

vonn newem auf ganngen vnnd gedruckt zu Niremberg Anno Christi 

1551«. DreiSig Blatter, auf Foliobégen, in Naturgrofe, der Titel in 

einem Rahmen voll sich drangender Figiirchen und Rollungen, danach 

Pokale und Becher, Schalen und Po ppelschalen Kannen, Flaschen abv. 77 

und Leuchter, wie sie das trinkfeste Zeitalter bendtigte. Alles aus dem 
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Abb. 80 Georg Wechter 26 : 12 
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Geiste der Hochrenaissance iiberreich gegliedert und gekantet, ein 
wenig gekiinstelt und hart; die Glieder eng belegt mit Friesen und 
vielerlei Akzenten von Buckeln, Rahmchen, Masken und Figirchen 

im Juweliergeschmack; selbst Edelsteine fehlen nicht. Die Motive 

vom Allerneuesten: Rollstiickchen, Mauresken, Fruchtbundel, Mu- 

scheln, Satyrn und schlanke Idealgestalten, eine erstaunliche Fille 
»kiinstlicher und poetischer Bildwerk«, wie sie der Titel verspricht. 

Heute kennen wir auch den Namen dieses geheimnisvollen Unbe- 
nannten. Es gibt, weithin zerstreut, mindestens sechzig Blattchen mit 

Anhangern, Broschen, Waffenzier, Monatsbildchen u. dgl. mit den 

Initialen M. Z. und den Daten 1552 und 1553, in Motiven und Auf- 

fassung durchaus gleich den Zieraten der GefaBfolge. Auf einem 

Blatte nennt sich der Kiinstler Mathias Ziindt. Ein Bildschnitzer 

und Goldschmied dieses Namens hat 1557 nach Prag Auftrage Wenzel 

Jamnitzers tiberbracht'!; ein gewandter Radierer Mathias Ziindt hat 

von 1565 bis 1571 in Niirnberg Wappen, Biicherzeichen, Bildnisse 

und Buchstiche geschaffen, die jenen fritheren Kleinarbeiten nicht 

widersprechen"®. Nun begreift sich die graveurmafig peinliche und 

doch zeichnerisch freie Art dieses vielseitigen Talents. Gern erfihren 

wir die Quellen seiner Kunst, der vereinzelten flamischen Keckheiten 

und der franzdsischen Figurenmanier; bislang versagt der Versuch. 

Angeregt hat ihn sicherlich das sprudelnde Schaften seiner heimischen 

Fachgenossen. Solis anderseits scheint ihm in seiner spateren Folge 

verpflichtet. Im Wesentlichen steht er auf sich selbst. 

Auch iiber Ziindts Nachfolgern liegt ein Dunkel. Seinen Gefafen 

shneln zwei Pokale von nur wenig abweichender Auffassung, doch 

hirterer Hand", der eine mit den Monogrammen I H und D B und 

der Jahreszahl 1558, seinen Kleinblattchen unbezeichnete Schmuck- 

und Zierstiicke von scheinbar derselben Hand. Ein freundlicher Zu- 

fall hat uns ein offenbar zugehériges Titelblattchen in die Hande ge- 

spielt, »Ein kunstbiichlein gestochen und usgangen zu Basell durch 

Jacob Hagenbach und Daniel Buchwalt 1558«: den beiden, an sich 

unbetrachtlichen Nachahmern waren also die Kleinornamente und die 

Gefaife, auch einige ebenso monogrammierte Landschaften zuzu- 

weisen**. 

Im Kreise des Solis und Ziindt haben mehrere geringere Krafte 

das Neue zu férdern versucht. Ein Meister G. G. radiert 1550 min- 

destens vierzig Schmuckflachen und Geratteile mit nicht ungewandtem 

Flachschmuck, mauresken Flechtungen und Blattchen, schwarz auf 

weiftem Grunde?®. Ein Pole E. K. hat mit trockenerem Stichel 1552 

Jessen, Der Ornamentstich 
8 

Abb. 78 

Abb. 79 
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Abb. 81 
Jonas Silber 
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und 1553 mehrere Folgen kleiner Friese, Rander, Waffenz und Schmuckz 

teile voll dichter Mauresken gestochen; es ist ungewifs, ob die Buch- 
staben Erasmus Kamyn zu lesen sind, der vierzig Jahre spater in Posen 
in dem fliissigen Geschmack der Spatzeit eine Folge von Rand- und 

Flachenzier herausgegeben hat’’. 
Ein Jahrzehnt nach Zindts Hauptwerk hat in Nurnberg der anz 

mutige Radierer Erasmus Hornick die Bedarfstypen und Zieraten des 
Schmuckgerats gleichermafen gefordert. 1562 bringt er ein reichhal- 
tiges Bandchen mit Stucken fiir die vornehme Frauenwelt, darunter 

Fingerhite, Fachergriffe und Fassungen ftir die damals unentbehrlichen 
Flohpelze. Drei Jahre spater radiert er ein kleineres Heft von Anz 
hangern mit Figuren unter Bogennischen sowie eine Reihe von wohl 
18 Gefafen, Gebrauchsz und Phantasiestiicken mit den aus Bandern 

und Schweifziigen gebildeten Feldern, dem beschlagahnlichen Orna- 
ment, das um diese Zeit an den niederlandischen Bauten wie am 

deutschen Silbergerat in die Mode kommt. Als gewandten Zeichner 
schlanker Figuren zeigt ihn eine grofBere, weich geschmiegte Henkel- 

kanne*’. 
DIE PUNZENSTECHER. Eines der wirksamsten Werkzeuge des 

Silberschmieds ist der Punzen, mittelst dessen er in die Flachen grobere 

oder zartere Punkte hammert zu Flachenschmuck oder Bildern. Solche 

Bilder hielt er wohl durch Abreibungen fest. Es ergab sich leicht, 

da® er diese Punzenarbeit mit ihren duftigen Umrissen und Schatten 

auch auf der Kupferplatte zu Vorlagen benutzen konnte. Sie sind seit 

1580 in Gebrauch gekommen, zum Teil als umfangliche Folgen, nur 

selten aus den Werkstitten als Ganzes gerettet und erst auf Grund 

des reichen Besitzes der berliner Sammlung bearbeitet **. 

Die Punzenstecher nutzten den Formenkreis, den in dem Menschen- 

alter seit 1550 die rastlosen Goldschmiede in Niirnberg geschaffen 

hatten. Der Aufbau der Gefabe, sei 

der bei Solis und Ziindt oft noch 

ein wenig papieren und hart aus- 

gefallen war, verschliff sich mehr 

und mehr. An Typen suchte der 

Silberschmied das Marktgangige: 

vielfach gegliederte Pokale, nie- 

drige und hochschaftige Becher, 

standz und handfeste Humpen, 

vereinzelt Trinkschalen, Kannen, 

Flaschen und Schalenboéden, wohl abt. 82 Jonas Silber 4:5 
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auch einmal einen Abendmahlskelch oder einen der buckelgerechten 

Akeleibecher, wie sie die Innung als Meisterstiick vorschrieb. Man 
war auch zufrieden, wenn die Stiche in Naturgrofe nur die wichti- 
geren Teile der Gefafe, Korper, Fuse oder Deckel, zeigten mit einz 

zelnen Ziermotiven daneben. Auch die Dekoration hatte sich gegen 
das bunte Beginnen von 1550 vereinheitlicht. Rollwerksschnorkel 
und maureske »Zige« hatte man immer inniger verwoben, Biigel 
und Knaufe als »Schweyfen« vom Rahmenwerk gelést, zu »Keulen- 
schwiingen« verdickt, an gerades oder gebogenes Bandwerk geheftet 
und daraus einen eigenartigen Flachenschmuck geschmiedet, den wir 
Schweifwerk nennen durften. Als Fillsel dieses Geriists dienten nach 
wie vor Fruchtbiindel, Blumen, Gehange, Masken, Kopfe. 

Den frihesten, fiir die Zukunft grundlegenden Niederschlag dieses 
Flachenstils hat im Ornamentstich nicht einer der Punzenstecher, 

sondern ein Maler festgelegt, der Nurnberger Georg Wechter in 
seinem késtlichen Radierwerk 1579: »30 Stuck zum verzachnen fur 
die goldschmid.« Darin die genannten Typen in einer fiir Deutsch- 
land seltenen inneren GroBe der Zweckgestalt und des Zierats, klar 
und reif umrissen; aller Schmuck schmiegsamst eingepaft, das Pla- 
stische an den Henkeln und Schaften so werkgemaf} wie die Flachen- 

muster auf den Wandungen, im Stich beide hell von dunklerem 

Grunde abgehoben; schmale Rander auch wohl mit Mauresken belegt. 
Leider wissen wir wenig von diesem begabten Gestalter. Fur die 

Goldschmiede hat er noch eine Folge mit ungewohnlichen Schmuck- 

geraten und Waffenteilen radiert, die sich, wie es scheint, nirgend als 

Ganzes erhalten hat. Wenn die 31, freilich etwas nachlassigeren Fil- 

lungen des »Neuw Grottesken Buch allerley Frantzosischen Poefilein 

inventirt gradirt undt verlegt durch Georg Wechtern Burgern und 

Mahlern in Bamberg 1619« noch von seiner Hand stammen, hat er 

in Ristigkeit ein hohes Alter erreicht*”. 

An Georg Wechter nun kniipfen auf das Engste die Trager des 

Punzenstichs an, die fleiBigen Niirnberger Goldschmiedsgesellen. Als 

solcher fiihrt sich schon der scheinbar 4lteste von ihnen ein, Bernhardt 

Zan, der im Jahre 1580 »12 Stick zum verzaichnen«, alles Becherkorper, 

herausbringt und 1581 vierzig grofsere Gebrauchsstiicke schafft, die 

unter dem Titel »Allerley gebuntzwierte Fisirungen« 1583 in Ansbach 

erschienen sind. Er stiitzt sich so sehr auf sein anregendes Vorbild, 

da® er es vielfach im Ganzen und im Einzelnen vergrofernd kopiert. 

Auch der reifste und selbstandigste Kopf unter den ersten Punzen- 

meistern hat im Ganzen und Einzelnen kraftig Anleihen gemacht, und 

Abb. 80 
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zwat bei seinem Werkgenossen Zan. Es ist der feinhandige, geschmack- 
volle Meister, dessen Initialen I S sich von 1581 bis 1590 auf vielen 
geistvollen Einzelstiicken finden, runden Schalenbéden, Randern und 

verschieden geschweiften Zierflachen mit antiken Figuren und Land- 
schaften von oft késtlich malerischer Wirkung. Man hat seiner sorg- 
samen Hand auch eine grofsere Reihe schoner Gefafe zuweisen und 
kiirzlich seine Personlichkeit feststellen konnen: Jonas Silber”, ein 

auch durch ausgefithrte Werke bekannter Goldschmied. 
Es ist nicht leicht, die vielen unbezeichneten GefaSie und Schmuck- 

flachen der Gattung Punzenstich zu sondern und sicheren Meistern 
zuzuweisen. Als umfangliches, einheitliches Werk behaupten sich 
neben Jonas Silber etwa vierzig grofe, frei und leicht behandelte 
Blatter mit den gleichen Typen und Zierformen, wie es scheint, 

von unmittelbaren Vorbildern unabhangig. Mit Namen kennen wir 

vier Fiillungen der Elemente von Hans Kellerdaler in Dresden aus 

dem Jahre 1589 und ein Buch von besonders kithner, malerisch manie- 

rierter Zeichnung, meist verwegene Gottergestalten in Umrahmungen, 

von dem Wiirzburger Hans Hirtz, in Strasburg anfangs der neunziger 

Jahre verlegt, auch dieses unter dem beliebten Titel »Stuck zum Ver- 

zeichnen«; es ist spater miSbrauchlich in Linienstich nachgebildet 

worden. 

Zum schwungvollen Betrieb ist der Punzenstich unter den virtuosen 

Handen des Paul Flindt erwachsen, der 1592 und 1593 in Wien, seit 

1594 in Niirnberg eine ganze Reihe oft umfangreicher Folgen von 

GefaGen und Einzelheiten herausgegeben hat™*. Er erweitert den bis- 

herigen Typenkreis um Jungfrauenbecher, Nautiluspokal, Ampel, 

Altarleuchter u.a.und hat im Laufe seiner Arbeit seine schon anfangs 

bewegte Ornamentik fast bis zur Stufe des Knorpelwerks verderbt. 

Noch ein wenig befangen in seinen ersten acht Fullungen mit Tier- 

bildern, ist er Meister der Komposition und des Zierats inseinen beiden 

glanzenden Hauptwerken, dem »Visirung Buch« von 1593 und dem 

»Buch mit 40 Stiicken« von 1594, ersteres unbezeichnet, letzteres mit 

dem Monogramm P. V.N. Ihre flotte und dennoch gewissenhafte Auf- 

fassung wiederholt sich gleichzeitig in mehreren kleinen Folgen, Becher- 

rindern u.a. In einer GefaBfolge von 1603 aber verflichtigt sich seine 

einst so gediegene Art zu recht oberflachlichen, fast barocken Gestal- 

tungen und knorpelig verzerrten Zieraten, als sei ihm die Meister- 

wiirde, die er inzwischen erworben hatte, zu Kopf gestiegen. Er be- 

schlieBt sein Lebenswerk 1618 durch eine letzte GefaBreihe mit noch 

gewagteren, wenn auch sorgsamer vorgetragenen Formen. Der Einflu8 

Abb. 82 

Abb. 81 

Abb. 83 
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Abb. 85 Johann Theodor de Bry 7:8,5 

seiner Entwiirfe auf das Handwerk bleibt zu untersuchen. Die Nachz 
ahmer haben sie bis in die Niederlande hinausgetragen; der Verleger 
A. van Londerseel hat in Antwerpen zwei Folgen getreuer Kopien 
nach Flindts Hauptfolgen punzen lassen. 

Es scheint, daf} die empfindliche Technik keine grofen Auflagen 
erlaubt hat. Auch die Arbeiten vereinzelter Nachfolger sind auferst 
selten geworden. Von ihnen hat der fleiSige Hans Christoph Laechlin 
aus Leutkirch 1594 ein »Buch mit 27 Stucken« verfertigt, das im nachz 
sten Jahre der Verleger Caimox in Niirnberg unter seine Obhut gez 
nommen hat. Der breiteren Auffassung von Flindts spateren Folgen 
entsprechen die Blatter, die 1604 unter den Buchstaben A. P. und 
1610 unter dem wohl demselben Meister gehérigen Monogramm A. B. 
erschienen sind, meist Teile von Pokalen und Bechein mit Ornamenten, 
Landschaften und Figiirchen. Um 1615 macht der Augsburger Daniel 
Zech mit Einzelmotiven den Schlu8. 

Es konnte nicht ausbleiben, daf& den Silberschmieden neben dem 
Punzen nach altem Brauche auch der Grabstichel als Werkzeug zu 
marktfahigen Vorlagen diente. Man begehrte vor allem Muster fiir 
den gebrauchlichsten Gravierschmuck der Gefafe, fiir die Rand: 
ornamente aus Borten und Kantenbehang. An solchen »Spitzen« 
haben sich in Deutschland und den Niederlanden wahrend der nach- 
sten Jahrzehnte viele geringere Meister und Gesellen versucht, von 
denen wir hier nur einige nennen kénnen. Unter nurnbergischem 
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Einflu8 1586 Stephan Herman in Ansbach; in Augsburg 1617 des 
Andreas Gentzsch »Spitzenbiichle«; mit originellen, oft winzigen 
Einzelstiickchen in teilweise gotischen, ja romanischen Formen das 

»Zierhat boigilchen« des wackeren Johann Halueren (vielleicht Halver 

zu lesen); in den Niederlanden der Groninger Adriaen Muntinck mit 

mehreren Folgen von 1597 bis 1615 und, bisweilen sein Stecher und 

Kopist, Jans Laurens Micker; zuletzt unter flotterem Aufwand von 

Bandern und Rollen 1617 ein Meister P. R. K. 

Neben solchen Randern brauchte der Silberschmied geschlossene 

Friese. Beides haben in Niirnberg die drei Stecher Bang gepflegt: 

Hieronymus, geb. 1553, in Niirnberg seit 1587, sein Sohn Georg und 

ein Verwandter Theodor”’. Sie stellen sich zum Teil in den Dienst 

der iiber das Schweifwerk hinausgreifenden, der Natur sich nahernden 

Mode und wahlen als Geriist leichte Ranken mit freundlichen Bluten 

und Blattern. In goldschmiedsgerechter Zierlichkeit hat um 1590 ahn- 

liche Motive nebst grottesk gefiigten Figiirchen der Wiener Andreas 

Liining auf Friesen, Schalenbéden und Scheiden variiert*. Mit sel 

tener Anmut wei solche Kleingrottesken 1616 der spater so beruhmte 

Mathias Merian in Frankfurt in einer Jugendarbeit zu verwenden. 

Der Ziiricher Theodor Meyer fiullt mit geschmackvollen Schweif: 

grottesken Schmuckstiicke und Kreuze; auf eine damals ungewohnte 

Aufgabe wendet sie Heinrich Ulrich in Nurnberg 1602 in einer 

Folge ovaler Dosendeckel. 

Den anziehenden Abschlu8 der in der Hauptsache von den Punzen- 

stechern bestrittenen deutschen Gefa®vorlagen dieser Zeit macht, 

wiederum in Niirnberg, der liebenswiirdige Radierer und Gebrauchs- 

graphiker Hans Sibmacher, der bekannte Meister der Sticke und 

Spitzenmuster und Wappenbiicher®’. Fur die Edelschmiede hat er 

drei Folgen erfunden: Rander und andere Ornamente im Jahre 1592, 

kleinere Becherkérper 1596 und die »Fysirungen zum verzeichnen« 

1599 mit Humpen, Becherteilen und Tellerausschnitten. Er bindet 

sich nicht langer an die Muster Wechters und der Punzenstecher, 

sondern lockert die gedrungenen Schweifen zu freieren Linienziigen 

und lat sie auswachsen in Blatter und Blumen natiirlichen Wachstums, 

ja zu ins Gotische riickschauenden grofképfigen Granatapfelbliten. 
Es 

waltet hier derselbe wandlungsfahige Geist, der die gestickten Borten 

und mannigfaltigen Spitzen seiner Musterbiicher uns so wert macht. 

KLEINMEISTER UND SCHMUCKSTECHER DER SPAT= 

ZEIT. Durch die Glaubenskampfe wurden um etwa 1570 aus den 

Niederlanden und Frankreich einzelne fahige Kleinkiinstler nach 



Abb. 86 Daniel Mignot 15:10 
Deutschland vertrieben. Wir sahen, daf} Etienne Delaune, der Meister 
des franzésischen Kleinstichs, nach StraSburg und vermutlich Augsburg 
gefliichtet war und dort mit Hilfe seines Sohnes neue Vorlagen schuf. 
Durch einen niederlandischen Auswanderer ist die Schweifgrotteske 
auf deutschem Boden heimisch geworden. Theodor de Bry, 1528 in 
Luttich geboren, seit 1570 in Frankfurt als Stecher und Verleger bez 
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ruhmt, hat mit seinem Sohne Johann Theodor (1561—1623) iiber 
1500 Blatter gestochen”’, darunter vierzehn Ornamentfolgen. In fiinf 
Heften mit Friesen und Randzieraten, »Spitzen und Laubwerck fur 

die Goldschmit«, »Grotisch fiir alle Kunstler« u. a., das eine von 

1589, und auf den Randern zweier Schalenfolgen mit Kaiserbiisten 
und Sinnbildern wechselt der Vater zwischen der Schweifgrotteske 
Delaunescher Abkunft, dichterem Biigelwerk und freier gezogenen 
Ranken und Blumen. In seinen und des Sohnes auf das Reizvollste 
erfundenen und gestochenen Reihen von Messergriffen, Waffenzierden 
und abwegigen Schmuckgeraten, wie Schliisselhaken, Kettenschléssern, 
Fingerhiten u. dgl., geben die Schweifungen mehr und mehr lebens- 
vollen Bliiten und Blattchen Raum, zwischen denen winzige Bilder- 
chen von der Virtuositat der beiden Kleinstecher zeugen. Diesem 
Zierstil bleiben die Meister auch in den Rahmen ihrer beriuhmten 
Bucher mit Sinnbildern und Bildnissen aus den neunziger Jahren treu. 

Die Meister der niederlandischen Schweifgrotteske, meist nicht Gold- 
schmiede, sondern Stecher, haben mehr den Flachenzierat als den Juz 

welenschmuck bedacht. Fur diesen springen auf deutschem Boden zwei 
Fachleute ein. Daniel Mignot hat 1593-1596 in Augsburg gegen 
hundert gediegene Vorlagen fiir Behangschmuck ausgehen lassen, wohl 
sechs verschiedene Folgen, die mehrfach neu verlegt und beziffert und 
deshalb schwer zu entwirren sind. Der Meister, der sie erfunden, ge- 

stochen, gedruckt und meist mit einem frommen lateinischen Spruch 
eingeleitet hat, kannte die Technik und den Bedarf der Werkstatt 
griindlich. Nach mehreren Anzeichen scheint er ein Franzose oder 
franzosisch sprechender Niederlander gewesen zu sein, vielleicht ein 
Glaubensfliichtling, wie Delaune und de Bry. Seine Anhanger, Agraffen, 
Ohrgehange und Besatzstiicke bestehen entweder aus einem Grund- 

gerust fiir den Juwelenbelag auf durchbrochenem Schweifwerk und 
Kolbenschwiingen oder aus geschlossenen Flachen mit schwarzen 

SchattenriBgrottesken und Blumenranken. Rings um die Anhanger 

fiillt er allen freien Raum mit brauchbaren Einzelstiickchen, Flachen- 

mustern und Motiven des Schwarzornaments, das kurz zuvor in die 

Mode gekommen war; Mignot hat es auch auf einer Reihe kleiner 

Blattchen gesondert gepflegt. Paul Birckenhultz nennt sich als Er- 

finder und Stecher von gleichfalls nahezu hundert Blattern**. Er scheint 

der weitverzweigten Goldschmiedsfamilie Birckenholz in Frankfurt 

anzugeh6ren und ist vermutlich dort um 1590 Meister geworden. Seine 

14 oder 15 Folgen, nach Zeitgebrauch durch lateinische Titel einge- 

leitet, wie »Varii generis opera aurifabris necessaria« oder durch den 

Abb. 84 

Abb. 85 

Abb. 86 
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Abb. 87 Corvinian Saur 10,5:7 

Sinnspruch »Omnia conando docilis solertia vincit«, behandeln neben 
Abb.s9 Randornamenten, Tellerborten, kleinen Fullungen, Schmuckvaschen 

und Besteckzierat mit besonderer Vorliebe wohlverstandenen Schmuck, 
Anhanger mit Edelsteinen, Trophaen, Schwarzornamenten und Buch- 
stabengruppen, sowie kecke Agraffen, geistreich erfunden und sauber- 
lich dargestellt. Sein ansprechendes, stets maSvolles Ornament knipft 
an die Rankenz und Blumenliebe dieser Spatzeit an, wie sie die Bang 
und Sibmacher ibten, sein Flachenschmuck besonders an seinen frank- 
furter Mitbirger de Bry. Er ist eine der anziehendsten Personlichkeiten 
im deutschen Ornamentstich. 
DAS SCHWARZORNAMENT. Wir haben gesehen, wie im Orz 

namentstich der Bedarf der Goldschmiede an Flachenzieraten durch 
Mauresken und andere Schwarzmuster bedacht worden ist. Gegen 
das Ende des Jahrhunderts gewann der Brauch, Schmuckstiicke und 
Kleingerat mit farbigen Schmelzeinlagen auszustatten, in Deutschland 
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Abb. 88 Nicolaus Drusse 8,5:6,5 

geraumigen Boden. Augsburg, die Stadt des bekannten David Atten- 

stetter, war der Mittelpunkt. Als Vorlagen fiir diese Flacharbeit ge- 

niigten schattenrifartige Zeichnungen kleinsten Mafsstabes in eckigen 

oder runden Fiillungen, winzigen Ausschnitten fiir Ringe, Ohrge- 

hinge u.a., auch Einzelmotive, besonders phantastische Tierbildungen. 

Sie hoben sich entweder silhouettenartig schwarz vom weifsen Papier 

ab, oder man stach die Flachen schwarz und sparte auf ihnen die feinen 

Ornamente aus. Man hat die Gattung Niello-Ornament genannt, doch 

dient sievorwiegend der Schmelzarbeit und sei deshalb nur als Schwarz- 

ornament bezeichnet. Seinen Formenkreis wahlte jeder Erfinder nach 

seinem Behagen, Schweifwerk oder Grottesken, Laub- oder Knorpel- 

werk. Es ist eine schwer ibersehbare Reihe, aus Deutschland allein 

mindestens 300 Blatter, selten von berishmter Hand, sondern meist 

von kaum genannten, bescheidenen Goldarbeitern, oft wohl nur Ge- 

sellen, wie gleichzeitig unter den Silberschmieden die Punzenstecher. 

Hier kénnen leider wiederum nur die tatigsten unter ihnen aufge- 

fuhrt werden. 

Die fritheste Jahreszahl, 1586, finden wir auf den Blattchen eines 

Meisters Georg oder Jerg Arnoldt. Seit 1592 konnen wir an mehreren 

Folgen mit Schweifzierat und Grottesken, deren eine in Prag verlegt 
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worden ist, die fleif{iige Hand eines Hans (oder Johann) de Bull ver- 

folgen. 1593 beginnt Daniel Mignot in Augsburg seine schonen Stich 
reihen, in denen er anmutigste Schwarzmuster nicht nur in kleinen 

Sonderfolgen behandelt, sondern vor allem auf und neben den Anz 

hangern, denen sie als Zier dienen sollten. Gleichzeitig, zwischen 1591 

und 1597, fillt Corvinianus Saur »ex fideli corde« zum wenigsten acht 

Folgen mit grazidsen Motiven aller Art, darunter auch Blumen und 
Wappen. In den folgenden Jahrzehnten sichern sich, immer in Augs- 

burg, Nicolaus Drusse mit sechs Folgen von 1607 bis 1625 und Marz 

cus Grundler um 1617 mit kraftigem Stichel und eigenartigem Linien- 
spiel die Fuhrung, wahrend in Stuttgart der im hollandischen Middel- 
burg geborene Esaias van Hulsen 1616 und 1617 auf drei Folgen von 
ungewohnlich grofen Mafsen ein allzu dichtes Gedrange grottesker 
Bruchstticke spielen la8t. Unterdessen bringen weitum, bis nordwarts 
nach Kiel, einzelne Meister Einzelfolgen ans Licht; die letzten Daten 
fallen in den Beginn der drei®iger Jahre. 
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Abb. 89 Paul Birckenhultz 8:11 
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Abb. 90 Gotttridt Miller 13,5: 19,5 

PHANTASTEREIEN UND KNORPELWESEN DER 

DEUTSCHEN SPATRENAISSANCE 

Neuformen pflegen sich zwei Menschenalter hindurch zu behaupten. 

Der dritten Generation geniigt die Weise der Grofvater und Vater 
nur, soweit es gelingt, ihr eine eigene Wendung zu geben, meist ins 
Bunte, Absonderliche, Malerische, die Kennzeichen der Spatstile. Auch 

das Rollwerk ist diesen Weg gegangen. Als es gegen 1600 sechzig 

Jahre alt ward, begannen die vollen Kurven sich zu entspannen, das 

straffe Knochengeriist zu erweichen, das organische Geftige sich zu 

lockern. Es erschlaffte zu den schwer greifbaren Bildungen, die man 

treffend Knorpelornament benennt. 

VORSTUFEN. Das vollzog sich nicht uberall zu gleicher Zeit und 

mit gleicher Macht. Deutschland ist auf dem abschiissigen Wege voran- 

gegangen. Hier hatte die antike Gesetzmafigkeit, wie sie die Renais- 

sance zu pflanzen suchte, am oberflachlichsten Wurzel gefaBt. Die er- 

erbte Lust am Fabulieren brach sich auf’s Neue Bahn und lief einer 

tollkithnen Phantasie die Ztigel schiefsen. 

Die Anzeichen der neuen Gesinnung sind uns bereits im Kreise der 

Punzenstecher begegnet. Ihre Trager werden jetzt die Maler und die 

Schreiner. Vom Glauben an die Allgewalt der antiken Ordnungen 
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Abb. 91 Wendel Dietterlin 25: 18, n 
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wollten freilich auch sie nicht lassen. Der Herold der neuen Phan- 
tasterei, der Maler Wendel Dietterlin in Strafburg, nennt sein bahnz 

brechendes Werk »Architectura und Ausstheilung der V Seulen«*. Wie 
es scheint, ein Alemanne vom Bodensee, um 1550 geboren, eigentlich 

Wendling Grapp geheiSen, daheim und auswarts durch Raummale- 
reien erprobt, gibt er in flotten Radierungen unter obigem Titel 1593 
in Stuttgart ein erstes Buch mit den Saulenordnungen nebst einigen 

Einzelheiten heraus, 1594 in StraBburg ein zweites mit Portalen und 

Bekrénungen, endlich 1598 in Nurnberg eine Gesamtausgabe von 

209 Blattern mit hinzugefiigten Fenstern, Kaminen, Brunnen und Grabz 

malern, alle nach der Antike geordnet. Er sucht an der Hand des 

Vitruv und gestiitzt auf Hans Blum nach dem »rechten Grund« der 

Baukunst, meint aber, da »mann darinnen nicht immer auff einer 

Geigen ligen darff, sondern die Lieblichheit auf der Variation unnd 

manigfaltiger verenderung suchen mufi«. In solchen »Veranderungen« 

148tersein Hirn fessellos umspringen. Dieklassischen Kernformen tber- 

wuchert er mit verkropften, zerfetzten und geschweiften Baugliedern 

und Zieraten, gotischen Verastelungen und einer Fiille schlanker Fi- 

guren, die oft jeder vernunftmafiigen Rechnung spotten. Was Vredez 

man de Vriese dreifig Jahre frither mit hollandischem Bedacht seinen 

Saulen und Gesimsen aufgepragt hatte, das Beschlagwerk, die Quade- 

rungen, die Rustika, das verfliichtigt sich unter der Hand des Oberdeutz 

schen zu eigenem, vollig ungebundenem Leben, kaum mehr Stein oder 

Holz, sondern Pinselwerk, Papierkunst, Kartenhaus. Man muf alle 

tektonische Wirklichkeit vergessen, um diesen Luftschldssern gerecht zu 

werden. Dazu hilft der glanzende Vortrag. Auch virtuose Originalzeich- 

nungen haben sich als Besitz der Kunstakademie in Dresden erhalten. 

Dietterlins Werk ist lange geschatzt und noch 1655 neu verlegt 

worden. Einen Nachahmer von nur mafiger Begabung hat der Meister 

in dem Maler Daniel Mayer oder Meyer in Frankfurt a. M. gefunden, 

der 1609 eine»Architectura oder Verzeichnuss allerhand Eynfassungen« 

herausgab und 1612 eine »Architectura vonn Ausstheylung der fiinf 

Seuln«, beides sehr eng an Dietterlin angeschlossen. Indessen waren 

nach Anregungen weniger die Baumeister als die Bauz und Mobel- 

tischler hungrig. Sie haben sich in dieser regsamen Zeit sogar eine 

eigene Literatur geschaffen. 

SCHREINERBUCHER. Die deutschen Schreiner waren seit Peter 

Flettner mit Vorlagen sparlich bedacht worden. 1567 hatte der Maler 

Lorentz Stéer in Augsburg ihnen ein Buch mit zwolf Perspektivbildern 

fir Einlegearbeit in Holz geschnitten, »Etliche zerbrochne Gebews, 

Jessen, Der Ornamentstich 
9 

Abb. 91 
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den Titel in zwei Farben, mit stereo 

metrischen Korpern, Ruinen und kraf- 

tig gekrauselten Rollspahnen”. InWien 
atzte der Hoftischler Georg Haas 1583 
»50Perspectifischer stuckoder Boden«, 
»aus rechtem Grundt« konstruierte 
Decken in Scheinperspektive mit 
Mittelbildern von der Hand eines Maz 
lers, im Ganzen schreinermafig bez 
fangen®. Erst gegen das Ende des Jahr- 
hunderts regt ein ruhriger Verleger, 
Buxenmacher in K6In, einige «Schreinz 

werker« zu gemeinsamer Arbeit fur 
die naher liegenden Aufgaben ihres 
Faches an. 
Was die Werkstatten brauchten, 

waren Mobel, besonders Schranke und 

Truhen, und Bautischlerwerke, wie 

»Turgerichte«, Wandgraber und Ein-z 

zelheiten. Fur beides benotigte man 
als Grundlage Beispiele der Saulen- 

ordnungen und als Flacheneinlagen 
»Schweyffen«, Rollbander im Gez 

schmack der Zeit, meist wie Papierschnitzel diinn und zerfasert. Die 
braven Meister zeichnen auf er Einzelfolgen vor allem Architektur- 

oder Saulenbiicher und »Schweyfbiicher«; sie lernen die ansehnlichen 

Blatter selber radieren und das Technische der Schreinerarbeit, besonz 

ders die Holzer, anschaulich wiedergeben. 

Am tatigsten ist von 1596 bis 1599 eine Gruppe von drei Tischlern 

in Strafiburg, der besonnene Stadtbestallte Veit Eck, der wortreichere 

Meister Jacob Guckeisen und der verwegene Geselle Hans Jacob 
Ebelmann aus Speyer. Sie schaffen im Auftrage Buxenmachers, meist 
ihrer zwei gemeinsam, sieben Werke*. Was sie bringen, entspricht 
der stiddeutschen Tischlerei ihrer Tage, dem vorwiegend durch Auf: 

und Einlagen verzierten Brettstil. Die Grundgestalt ihrer Gerate bleibt 
leidlich gemafsigt, der Schmuck aber wird dichtest gehauft, oft durch 
Dietterlins gefahrliches Vorbild verwirrt. Diese Handwerker waren 
den Lockungen des modischen Formenschwalles nicht mehr gewachsen. 

In gleicher Auffassung, aber mit zarterer Hand hat ein Tischler aus 
Zurich, der in Prag als Pfeifer unter den Leibtrabanten Kaiser 

Abb.92. Gabriel Krammer Teil, 14,5:7 
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Leas 
Abb. 93 Lucas Kilian 

Rudolfs If diente, Gabriel Krammer, 1600 ein »Buch von den funf 

Seulen sambt iren Ornamenten und Zirden« radiert, das er seinem 

kunstsinnigen Gebieter widmen durfte. Er belegt die gewissenhaft 

konstruierten Saulen und alles Gebalk mit dichten Mustern und etrz 

ganzt das Architektonische durch Hermen und anderes tischlermafiige 

Beiwerk. Auch sein hiibsches »Schweiffbuch« von 1602 gliedert er Abb.92 
O%* 



Abb. 94 Lucas Kilian 13:18 

nach den Ordnungen in bald derbere, bald schmachtigere Ziige, so 
schwer es auch fallt, die Tonarten der fiinf Saulengattungen durch 
den engen Kreis der Schweifmuster und deren Anwendungen an 
Brettstuhlen u. dgl. zu variieren. Als Krammer bald hernach starb, 
hat der kélner Buxenmacher sein erstes Buch sich durch Nachstich 
zu eigen gemacht”. 

Endlich hat ein halbes Menschenalter nach diesen Vorgangern, 1615, 
der Tischlergesell Rotger Kasemann in Kéln das erste seiner vier 
Architekturz und Schreinerbticher radiert, echte Handwerkermuster 
mit einer beangstigenden Uberftille der Zieraten; 1616 und 1630 lat 
er zwei ahnliche Lehrz und Vorlagenwerke folgen und verdéffentlicht 
noch 1644 eine gediegene Neuausgabe der Ordnungen nach Hans 
Blum. Die Erfindungen des eifrigen Mannes fallen mehr und mehr > 
ins Wirre und Knorpelhafte und wirken um so peinlicher, je unbe- 
holfener er zeichnet und sich auch an schwierige figiirliche Auf 
gaben wagt. 
MALER. Zum Glick aber lagen die Anfange des eigentlichen 

Knorpelornaments in Deutschland in reiferen Handen. Ein sicherer 
Geschmack mag auch bedenklicher Zeitstr6mungen Herr werden. 
Dafur sind die anmutigen Erfindungen des Stechers Lucas Kilian jn 
Augsburg (1579-1637) ein Beispiel. Von seinem Stiefvater, dem Hol- 
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lander Dominicus Custos, ausgebildet, hat er neben seinen vielen 

Figurenstichen, Bildnissen und Biichern im Laufe der Jahre eine ganze 

Reihe reizvoller Ornamentfolgen geschaffen: Grottesken fur die Wand, 

voll launigen Spiels (1607), noch hundert Jahre spater nachgestochen, 

lebhaft bewegte Kartuschen (Schildtbichlein, 1610 und 1633), weich 

sich wiegende, durchbrochene Schweifungen (Gradisco Buech, 1632) 

und ein meisterliches ABC-Biichlein (1627) mit standfesten Buch- 

staben vor einem Grunde schmiegsamer Kurven, alles geistvoll er- 

sonnen, gediegen gezeichnet und sauber gestochen. Ihm sind die 

weicheren Linien und Massen nicht ein Vorwand zur Oberflachlich- 

keit, sondern ein Mittel zu feinen, prickelnden Reizen. Man mochte 

ihm auch die Erfindung zweier ganz gleichartiger Hefte zuweisen, fur 

die sein Stiefbruder Raphael Custodis als Stecher zeichnet: »Chra- 

desco«, d. s. Schweiflinien, 1619, und Schilder 1630. Man kann nur 

beklagen, da ein so feines und starkes Talent nicht durch groKere 

Aufgaben Einflu8 auf die deutsche Formbewegung gewonnen hat. 

Der damals weit berithmtere Augsburger Mathias Kager hat fiir den 

Ornamentstich nur einige ganz unbedeutende Rankenfriese gezeichnet. 

PHANTASTEREIEN. Die unruhige Stimmung, die das gesamte 

Geistesleben am Vorabend des groSen Krieges durchflutete, bescheidet 

sich nicht bei so besonnenem, ausgeglichenem Ausdruck. Der Uber- 

mut will sich austoben. Im Ornamentstich haben wir ein Denkmal 

dieses phantastischen Freiheitsdranges: die sechzig Radierungen, 

die der Goldschmied Christoph Jamnitzer in Nurnberg (1563 bis 

1618)°, ein jungerer Verwandter des alten Wenzel, 1610 als »Neuw 

GrotteSken Buch« »allen Kiinstlern zu Nutz« ans Licht brachte., Er 

nennt es auf Untertiteln auch »der Schnacken Markt« und »Nagel- 

neues seltzames grempel«; ein toller Spuk aller erdenklichen, sich 

lebendig geberdenden Mischbildungen aus Schnorkeln und Schnek- 

kenhiillen, Knorpelquellungen und Kérpergliedern, frohlichen Kampft- 

spielen und feisten Liebesgottern in geraumigen Landschaften. Ein 

Grotteskenbuch in des Wortes weitestem Verstande, als sei der Neben- 

sinn des Absonderlichen eben aus ihm abgeleitet. 

Jamnitzers bedenkliches Beispiel rief verwandte Geisterin seiner Nahe 

ans Werk. Sein Landsmann, der Punzenstecher Paul Flindt, wagt sich 

1611 hervor mit »12 Schtucklain etlicher Schnawlwaidt mit 4 Fandast 

kdpfen«, ausgelassenen Gruppen und Fratzen aus 
Geraten und Efswaren. 

Wendel Dietterlin der Jiingere, Sohn des schon 1599 verstorbenen 

gleichnamigen Vaters, radiert als junger Goldarbeiter in StraBburg 

drei Folgen von Hochfillungen, Breitfillungen und Friesen, die eine 

Abb. 93 

Abb. 94 

Abb. 95 

Abb. 96 

Abb. 97a 
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Abb. 95 Lucas Kilian 

aus geschweiften, langgezogenen Grottesken, die anderen beiden voll 
lockerer oder derberer Mischgestalten, alles mit breitem Behagen und 
etwas diirftigem Witz vorgetragen. In einem vierten Hefte ordnet er 
1614 als »compagnon orfévre« in Lyon verwandte Ornamentphanta-z 
sien zu knorpelhaften SchmuckstrauBen, wie sie um diese Zeit unter 
den franzésischen Goldschmieden in die Mode kamen und den Barock- 
stil in der Juwelierkunst einleiten. 
KNORPELWERK. Das plastische Knorpelwesen hat sich weiterhin 
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Abb. 96 Christoph Jamnitzer Teil, 14:15 

zumeist an Aufgaben ausgebildet, die nicht mehr der Renaissance, 

sondern dem ausgesprochenen Barock angehéren. In Frankreich ist es 

verwoben in den Stil Ludwigs XIII; die Knorpelphantasien der hollan- 

dischen Silberschmiede gegen 1650 lassen sich nicht trennen 
vom nieder- 

lindischen Barock. Nur in Deutschland, im Banne des grofen Krieges, 

halt man noch zwei Menschenalter lang an dem Grundgerist fest, das 

die Renaissance sich gebaut hatte, und verschiebt nur die Einzelheiten. 

Im Ornamentstich behalten weiterhin die Tischlermeister das Wort. 

Auferhalb ihres Kreises scheint das Knorpelornament um seiner 

selbst willen nur einmal an entlegener Stelle behandelt worden zu 

sein. Ein Stecher Gottfridt Miller in Braunschweig hat 1621 zwei 

Hefte eines »Compertament Buchlein« herausgegeben, das in gedie- 

gener Zeichnung aus flachkurviertem, aber feurig gerolltem, chaz 

raktervoll empfundenem Knorpelstoff plastische Einzelheiten bietet, 

Abb, 90 
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Rahmenstticke, Konso-z 

len, Bekronungen u. dgl. 
Wir kennen den eigen 

artigen Erfinder nicht. 
Aber erlehrt deutlich, da 

auch diese Moderichtung, 
wenn ernst  behandelt, 

ernst genommen werden 
darf. Wir wiinschten, von 

einem so einheitlich und 
kraftvoll — gestaltenden 
Willen mehr Schéopfunz 

gen nennen zu konnen. 
Dann breitete sich das 

Kriegselend uber die 
deutschen Lande. Als der 
Friede einzog, hatte sich 
die triebhafte Formenlust 
der verkommenen Hand- 
werker ins vollig Unban- 
dige verloren, ohne fir 
die Kernformen neue, gez 
sunde Grundgeriste ge- 

stalten zukonnen. Davon 
zeugen die mehreren 

» Seulenbicher« und 
»Zierathenbticher«, in 

——= === denen eifrige Schreiner- 
Abb. 97 Friedrich Unteutsch Teil, 16:9 syeister ihrenVorgangern, 

den Kasemann und Genossen, nachzueifern suchen. Bei ihnen ist das 
Knorpelwesen vollends zum Warzenz, Breiz oder Quallenwesen gewor- 
den und tiberquillt gleich einem von Hefe aufgetriebenen Teig die Mébel 
und Mobelteile, ja die Gebalke und Kapitelle der antiken Ordnungen. 
Und doch weif innerhalb seines Formenkreises jeder einzelne Meister 
die Einheit der Auffassung zu wahren und darf beanspruchen, nicht 
nach dem absteigenden Zeitgeschmack, sondern nach dem Ma seiner 
personlichen Ausdruckskraft eingeschatzt zu werden. Es wiirde zu weit 
futhren, die einzelnen ausfiihrlicher zu kennzeichnen und zu bewerten. 
Voll frohgemuten Werkstolzes la8t sich der frankfurter Stadtschreiner 
Friedrich Unteutsch um 1650 in seinem »Neuen Zieratenbuch« als 
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einen Handwerksmann feiern, der sich auch der Kunste befleif{ie und 

trotz seines Namens ein teutsch gesinnter Mann sei. In derselben Stadt 

und demselben Berufe hat Donath Horn gelebt, dessen »Ziraten 

Buch«, wohl etwas spater in Niirnberg erschienen, auf grofen Kupfern 
besonders an barocken Masken sich etwas zu Gute tut. Ein nurn- 
berger Schreiner, Georg Caspar Erasmus, gibt mit breiten Lobspriichen 
auf Vitruv 1666 ein »Seulen-Buch« mit Tischlerzieraten im uppigsten 
Knorpelstil heraus, ein gelehrter Namensvetter, vielleicht sein Sohn, 

der Mathematiker Johann Georg Erasmus, spater einen »Bericht von 

denen Fiinff Seulen« nebst ornamentalem Anhang. Hier kiindigt sich 

der vor der Tiir harrende Ersatz des Knorpelwerks an, das Laubwerk 

des italienischen Barocks, zu dem auch Georg Caspar 1695 in einem 

kleinen »Zierahten Bichlein« vollig wbergegangen ist. 

Auch weitab von den Kunstzentren mihen sich solch eifrige Sucher 

um die Geheimnisse der Alten und die Probleme von heute. Simon Cam- 

mermeir oder Cammermayer zu Wending im Rief} bringt im nurn- 

berger Verlag das iibliche »Zierrathen Buch« zu Altaren, Tabernakeln 

und Epitaphien heraus und 1678 ein Werk »Von den fiinff Ordnungen« 

mit peinlichen Berechnungen iiber die Bauglieder, deren lateinische 

Namen er mutig verdeutscht. Auch ein Tischmacher zu Basel, Johann 

Heinrich Keller, hat fiir eine solche Folge im Knorpelstil dem Stecher 

Peter Aubry in Strafiburg Stoff geliefert. Wie sich ganz unbeholfene 

K6pfe und Hande mit rihrendem Eifer mihen, mag man in dem Ver- 

suche des ehrsamen Gesellen Johann Christoph Feinlin aus Waldshut 

am Rhein nachsehen. Die Heilung solcher Zierseuche mufte von 

auen kommen. Wir werden sie beim deutschen Barock kennen lernen. 

Fandalt 

Abb. 97a Paul Flindt 8:7 
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DIE MODELBUCHER 

In der Welt der alten Vorlagen ist das Flachmuster seine eigenen 

Wege gegangen. Die Bortenwirker und nadelfertigen Frauen brauchten 

reichlichen Stoff, der sich wohlfeiler in Holzschnittbiicher als auf 

Kupferstiche fassen lie. Diese Biichlein wollten zugleich auch an- 

deren Gewerben dienen und werden deshalb am besten mit ihrem 

alten Namen Modelbiicher genannt. Wie viele ihrer einst gewesen 

sind, ist schwer zu sagen. Zahlt man vor 1650 nur jeweils die ersten 

Ausgaben, kommt man auf rund hundert. In den Werkstuben sind 

ganze Auflagen spurlos verbraucht worden, viele nur in einem einzigen 

Abdruck erhalten. Die Holzschneider und Verleger kopierten einz 

ander noch riicksichtsloser als die Kupferstecher, im eigenen Lande 

und iiber die Grenzen hiniiber. Namen der Erfinder werden kaum je 

genannt. Deshalb lassen sich heute wohl die Gattungen und einige 

Gipfel andeuten; eine brauchbare Geschichte aber wird man erst auf 

miihselige Einzelstudien griinden konnen. Noch fehlt ein genaues 

Verzeichnis'. Der selbstverstandlich liickenhafte Besitz der einzelnen 

Sammlung mu durch Nachbildungen erganzt werden, von denen wit 

eine Auswahl nennen werden. 

DEUTSCHE STICK: UND WIRKMUSTER. Bis gegen 1550 

beschaftigten sich die Modelbiicher noch nicht mit der Spitze. Auch 

die Tuchz und Seidenweber in ihren grofseren Betrieben sorgten fur 

sich selber. Die Herausgeber dachten an die Einzelarbeit im Hause, 

die Stickerei, besonders den Kreuzstich, und die Wirkerei auf Rahmen 

und Lade. Als altestes gilt das »Modelbuch«, das der Drucker Jorg 
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man auf einen Pastor Nicolaus Hausmann als Heraus 
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metrischer Musterung fiir Bandwirkerei und Kreuzstich, darunter auch 
einigen Alphabeten, dann Kreuzstichmustern aus Linien, wie sie sich 
als Hemdzier auf Holbeins Bildnissen finden und deshalb Holbeinstich 
genannt worden sind, endlich neun Laubborten in Umrif mit schwel- 

lendem Blatterwerk und gedrungenen Halbfiguren, dem Buchzierat 
des Cranachkreises verwandt. Man hat fiir sie einen Zeichner Gott- 
fried Leigel in Wittenberg als Urheber vermutet. Jedenfalls ist das 

Buch eine Tat von eigenem Wert. 

Gastels Muster sind weniger durch sich selber als durch Verwen- 

dung an anderer Stelle allbekannt geworden. Der geschiaftstiichtige 

Verleger Peter Quentel in Kéln hat sein beriihmtes »New kunstlich 

boich« von 1527, das einst als das fritheste Modelbuch verehrt worden 

ist, in der Hauptsache mit Nachschnitten nach den Wirk- und Stick- 

mustern des Gastelschen Druckes einschlieSlich der Alphabete ge- 

fullt. Selber hat er auBer wenigen Flachenmustern mit Blumenmoti- 

ven nur eine Gruppe von Umriffriesen hinzugefiigt, Pflanzen nach der 

Natur, Blatter und Blumen, in festerem oder freierem Gerank, zum Teil 

noch aus gotischem Gefihl geboren, nur einzelnes aus Akanthuslaub. 

Ob Quentel schon vorher ein Modelbuch herausgegeben hat, steht 

dahin; seine Angabe, daf} diese Muster verbessert und kiinstlicher 

seien, als »die ersten«, konnte man auf Gastels Buch deuten. Jeden- 

falls hat er 1529 ein zweites Buch folgen lassen, mit einem Quertitel: 

»Eyn newe kunstlich moetdelboech«, mit wiederum 48 Seiten oe Datur 

hat er treffliche neue Entwiirfe zeichnen lassen. Laubfriese, erheblich 

feinfihliger, als die des ersten Buches, eine Gruppe schoner Flachen- 

muster, grofer und offener als die Gastels, mit wirkungsvollen Band- 

motiven und Blumen, endlich Fiillungen und Friese mit Frithrenais- 

sancezOrnamenten in Schattenri&. Das alles italienischem Geiste ver- 

wandt, doch, soweit wir bis jetzt sehen, selbstandig; man hat als Er- 

finder Anton Woensam angesprochen'. Beide Butcher hat Quentel 

1532 neu aufgelegt. Was er spater herausgegeben hat (man kennt 

Modelbiicher von 1544 und 1545) bringt allerlei Nachahmungen, 

besonders Mauresken, doch, wie es scheint, nichts nennenswert 

Eigenes. 

Auch der Ruhm zweier augsburger Verleger von Modelbiichern 

hat unter scharferem Lichte nicht gewonnen. Allerdings ist das »Form- 

biichlin«, das 1534 der Formschneider Johann Schwarzenberger ge- 

druckt hat, das weitaus anmutigste Modelbuch der gesamten frihen 

Renaissance®, Auf schwarzen Friesen in weifer Zeichnung allerreifste, 

vollendet raumschéne Gefiige aus klassisch empfundenen, edel ge- 

Abb. 99 

Abb. 101 

Abb. 100 

Abb. 102 
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Abb. 101 Peter Quentel O14 

schwungenen Rankenz, Laub- und Palmettenbildungen und wenigem 
Knotenwerk, hie und da von meisterlich gezeichnetem Getier durch 
spielt, bis in alle Winkel von einer wohldisziplinierten Phantasie er- 
sonnen und mit feinem Stift auf den Stock gezeichnet. Dazwischen, 
breiter, derber, indes nicht unbedingt aus anderem Geiste, einige Borten 
mit einlegeartigen Mustern groferen Mafstabes. Beide Gruppen 
konnten wohl von einem Kiinstler augsburger Schule stammen, in die 
aus Italien so manche Anregung heriiberflog. Doch ist es schwerlich 
Schwarzenberger selbst. Schon sein Titelblatt entspricht dem Inhalt 
nicht. Und leider hat er sich durch zwei weitere »Formenbiichlin« 
aus 1534 und 1535 nicht das beste Zeugnis ausgestellt. In beiden sind 
weder der Inhalt noch die Handschrift einheitlich. Ein gewissenhafter 
Untersucher® hat festgestellt, daf3 fast alles sich auf fremde Vorbilder 
stutzt. Die Friese mit dunklen Ranken und Knotenwerk auf Netzz 
grund, auch Holbeinstichmuster und punktiert dargestellte Flachen 
gehen auf italienische Modelbiicher oder auf unbekannte deutsche 
Vorlagen zuriick; »welsche und maylandische Art« verspricht schon 
der Titel. Weiter gibt es Mauresken, meist Runde, wortlich nach 
Italienern; endlich UmriSborten nach einem erst eben erschienenen 
Buch aus frankfurter Verlag. Einem solchen, alle Ecken auskehren- 
den Nachahmer kann man ein Meisterwerk, wie jenes erste Formbiich- 
lein, als personliche Leistung nicht zutrauen. 
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Leider scheint auch das sauber geschnittene » New Modelbuch auff 
die Welschen monier«, das Heinrich Steyner 1534 in Augsburg ge-z 

druckt hat’, nicht aus eigenem, sondern aus fremdem Gut entstanden. 
Auch er will dem Titel zufolge Italienisches bringen. Das versucht 
er durch mehrere Gruppen von ganz verschiedenem Schlag. Als 
Reifstes klare, weitraumige Kreuzmuster mit einer Vorliebe fiir Knoten 
und mit einigen durchaus italienisch empfundenen Figurenbildern. 
Sie sind, wenn nicht alles triigt, Nachschnitte nach einem franzésischen 

Buche’, das sogar die Erfinder dieser Muster nennt. Auch die zweite, 

groRere Gruppe, Friese mit Rankenwerk und Figuren, wiederholt sich 

zumeist, besser ausgefiihrt, in einem anderen franzdsischen Model- 

buche?; wahrscheinlich liegt ein verlorenes deutsches Urbild zuGrunde. 

Um so hoéher sind die Modelbiicher einzuschatzen, die seit 1533 in 

Frankfurt der geachtete Buchverleger Christian Egenolff und 

nach 1555 seine Erben veranlaft haben. Auch in ihnen finden sich 

vereinzelte Nachschnitte nach Zeitgenossen. Aber im Ganzen tragen 

sie ein durchaus persénliches Gesicht**. Es sind Friese und Borten, 

Umrifzeichnungen oder seltener Schwarzmuster mit Knotenschling- 

ungen, Laub- und Rankenwerk im Geschmack der Fruhrenaissance 

oder der naturfrohen Gotik sowie allerhand Anregungen leichterer 

Art. Nicht alle gleichwertig, die friiheren weit lebendiger erfunden 

und besser geschnitten, in ihrer Gesamtheit aber eine der frischesten 

und originellsten Leistungen des deutschen Musterschnitts. Man wird 

versucht, fiir die altere Gruppe den Meister zu suchen. In einer Borte 

stehen die Initialen N. R., wohl des Erfinders oder des Formschneiders. 

Man kénnte fragen, ob nicht einiges Beste auf Hans Sebald Beham 

weist, der seit 1533 fast seine gesamte Bucharbeit in Egenolffs Dienst 

gestellt und mindestens einem dieser Biicher den Titelholzschnitt auf 

den Weg gegeben hat*®. Ein achtbarer Fortsetzer der Gattung Ege- 

nolff ist der Monogrammist C K, der ein »New Modelbuch von vilen 

artigen und kunstreichen Médeln« 1572 in StraSburg fir Christian 

Miller gezeichnet hat. 

Unter den Holzschnittbiichern der deutschen Spatzeit scheint das 

selbstandigste das »New Kunstlichs Modelbuch von allerhand art- 

ligen und gerechten Médelng, das bei B. Jobin in StraSburg 1579 

und mehrmals spater erschienen ist. Durchweg Flachenmuster »auff 

der Laden zu wircken« oder zu sticken, vergleichsweise grof} in Maf}- 

stab und Auffassung, Ranken, Laub, einiges Knotenwerk, 
auch Wappen 

und Figuren; trotz mancher Anklange an Vorganger doch in der 

Hauptsache das Fremde zu eigener Art verarbeitend. 

Abb. 103 
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Abb. 102 Johann Schwarzenberger 10:14 

Eine neue Wendung gibt den Modelbiichern erst gegen Ende des 
Jahrhunderts Hans Sibmacher in Niirnberg, dem wir schon als Gez 
fafszeichner begegneten. Er ist nicht Holzschneider und Verleger, 
sondern Radierer und Kiinstler. Er ersetzt die trockenen Holzstécke 
durch Kupferplatten, auf denen seine gewandte Nadel zarte Wirkungen 
mit abgestuftem Tonwert zu erzielen weiS. Auch er bestimmt seine 
»lustigen Model« zum Nahen, Wirken und Sticken und fillt sie nach 
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Abb. 103 Christian Egenolff 10: 14 

altem Brauch mit Flachenwerk, Gerank und friesartigen Reihungen. 

Gern fiigt der erfahrene Wappenzeichner Schilder, heraldisches Getier Abb. 104 

und auch Figuren ein. Als mutigste Neuerung reiht er den Wirk- und 

Stickborten Spitzenmuster an, »ausgeschnidtene Médel«, Friese und Abb. 9s 

Zacken, geometrisch gemustert, schwarz auf weif und weif auf schwarz 

dargestellt, die eigensten Spitzenmuster auf deutschem B
oden. Sobilden 

seine beiden Biicher einen Stolz der deutschen Werkkunst: das »Schon 

Jessen, Der Ornamentstich 
10 



Abb. 105 

146 Die Modelbticher 

Abb. 104 Hans Sibmacher 4,5:10,5 

neues Modelbuch« von 1597 und sein »Newes Modelbuch« von 1602, 
das er einer jungen Pfalzgrafin bei Rhein widmet?®. Der Erfolg war 
groB; das beweisen die rasch folgenden Auflagen, Nachschnitte und 
Nachstiche. 

Sibmacher hatte seinem zweiten Werk einige anmutige Entwurfe 
angefugt, die tiber das gebundene Geriist des Leinengewebes hinaus 
sich in launigem Linienspiel ergingen, »von Gold zu sticken«, zier- 
liche Ranken mit Bliitenképfen, wie auf seinen Gefifen. Die deut: 
schen Stickbiicher klingen am Beginn des grofen Krieges in einem 
héchst reizvollen Werke gleich freien Geistes aus. Der Verleger Hen- 
ning Grof in Leipzig hat 1619 eine Sammlung unbeholfener Holz: 
schnitte, die er zehn Jahre vorher grofenteils einem Modelbuche des 
Wilhelm Hoffmann in Frankfurt hatte nachschneiden lassen, neu auf- 
gelegt und von dem Radierer Andreas Bretschneider durch eine Rejhe 
uberraschend anmutiger Umrifradierungen erginzen lassen. Das 
Buch schlieSt an das Hoffmannsche Vorbild auch die Fassung des 
Titels an: »New Modelbiich Darinnen allerley Kiinstliche Viesirung 
und Muster artiger Ziiege Und Schéner Blummen«. Darin hat der 
flotte Zeichner mit seltenem Geschmack Vorbilder »auff Maler naht 
und Seidenstticker arbeit« fiir Kragen, Tuicher, Hauben, Handschuhe 
u. a. geordnet, in leichtestem Kurvenflu8 voll Blumen, Sinnbildern, 
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Getier und Menschengestalten. Es ist ein ermutigender Beleg fiir den 
Wert echter Kiinstlerkraft im Kunsthandwerk. Leider hat sich dieser 
geistvolle Gestalter sonst nur in fliichtigen Gebrauchsarbeiten bez 
tatigt. Mit ihm geht fiir das Musterwesen die frohe Arbeit der deut- 
schen Friedensjahre zu Ende. 

DIE STICKMUSTERVORLAGEN IN: FRANKREICH sind 
unbedeutend. Zwar hatte der schon genannte Italiener Francesco 
Pellegrino (Pelegrin) in Paris 1530 sein treffliches Maureskenbuch, 

das erste seiner Art, vor allem fiir die Stickerei bestimmt, aber es ist 

ihm mehr um das Ornament im Allgemeinen als um das besondere 
Gewerk zu tun. Auch spatere Maureskenbiicher zielen auf Nadel- 
arbeit und nennen sich etwa »passements et moresques«, wie das des 
Ducerceau 1563. Fiir den Kreuzstich aber und die Bandwirkerei sind 
nur einige lyoner Verleger kurz nach 1530 mit knappen Heften ein- 
getreten, die teilweise einschlieBlich ihres Titels deutsche Vorganger 
kopieren. Vier davon sind neuerdings nachgebildet worden”: das 
erste (La fleur des patrons de lingerie), verlegt bei Claude Nourry 

dit le Prince, bringt Nachschnitte nach Quentel, die drei ubrigen 

sind herausgegeben von seinem Nachfolger Pierre de Sainte Lucie. 

Von ihnen eines (Liure nouveau dict patrons de lingerie) nach 

Gastel. Das zweite, die »Patrons de diuerses manieres«, dem Steyner 

von 1534 ahnlich, mit einem Titelrahmen ganzlich deutscher Art, 

kdnnte ein verlorenes deutsches Original wiedergeben, auf das auch 

Steyner zuriickgeht. Selbstandig ist das vierte Heft, das als Teil 

des dritten erschienen ist mit dem Titel »Sensuyuent les Patrons 

de messire Antoine Belin, reclus de Saint Marcial de Lyon, Item plu- 

sieurs aultres beaulx patrons nouueaulx, qui ont este inuentez par 

frere Jehan Mayol, carme de Lyon«; die beiden Monche haben 

sich in den grofiziigigen Flachenmustern und einigen geschickt ver- 

arbeiteten heiligen Gestalten als geschmackvolle Kunstliebhaber bez 

wahrt. Ein >Liure plaisant et utile<, das Dominicque de Celle aus Tou- 

louse, in Italien wohnhaft, 1531 in Lyon hat schneiden und drucken 

lassen, scheint dagegen trotz des poetischen Lobspruchs auf dem Titel 

nach den Deutschen kopiert. 

So ist die Ausbeute in Frankreich diirftig. Es ist zu bedauern, dafi 

nicht ein so geistvoller Zeichner wie Geoffroy Tory, der Meister gra- 

zidsesten, stickereimaigen Buchzierates und Schreibwesens, sich in 

den Dienst auch der Nadelarbeit gestellt hat. 

STICK. UND WIRKBUCHER IN ITALIEN. Die Stickerei 

nach orientalischen Vorbildern, die Spitzenkunst und der italienische 
10% 
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Andreas Bretschneider Abb, 105 
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Buchverlag hatten alle drei ihren Sitz in Venedig. Deshalb war dieses 
der gegebene Vorort auch fiir die Modelbiicher. Ihre Anfange sind 
nicht eben rithmlich. Die Verleger, durch die Deutschen auf diese 

Gattung gefiihrt, wollten mehreren Zwecken zugleich dienen und 
vielerlei bringen ohne wesentlichen Aufwand an Kinstlerlohn; sie 
haben daher die Deutschen zunachst unbedenklich gepliindert, vor 
allem den Quentel. Soweit wir sehen, nutzen ihn schon 1528, im 

Jahre nach seiner ersten Ausgabe, zwei Biicher aus, das »Esemplario 

di lavori« des Verlegers Nicolo d’Aristotile detto il Zoppino, 1531 

neu gedruckt!®, und die »Opera nuova« des Giovanantonio Ta- 

gliente, 1531 als »Esemplario nuovo« abermals herausgegeben"’. 

Beide wollen, wie Tagliente sagt, die »Frauen nahen und sticken und 

jederman zeichnen lehren« und geben deshalb Flachenmuster und 

Borten nach Quentel, »maurische und arabische Knoten«, die man in 

Deutschland »venedigische Stern und Gewirck« nannte, endlich Buch- 

staben und Zeichenvorlagen mit Tieren, Mischgestalten, Gefafen; 

seltsamerweise bringen beide zum Teil die gleichen Zeichnungen, 

wobei Zoppino der urspriinglichere scheint. Im Ubrigen kopiert 

Zoppino Quentels Titelrahmen, ohne auch nur die kolner Wappen 

zu indern, auch Blatter von Hopfer. Er bleibt auch in einem spa’ 

teren Werke »Gli universali de i belli Recami«, 1537, fast durchweg 

Kopist. 

Unter demselben Quentelschen Titelrahmen treten kurz darauf auch 

die vier Hefte des Verlegers Alessandro Paganino auf den Markt, mit 

den Titeln »Libro primo, secondo, terzo, quarto De rechami«". Die 

beiden ersten geben Flachenmuster nach Quentels »Moetdelboech« 

von 1529; die Uberschrift »Burato« vor der Vorrede des zweiten 

Heftes, das italienische Wort fiir ein Grundnetz, scheint auf die 

Gattung zu deuten. Auch die Blatt: und Blumenborten des Kélners 

erscheinen sowohl im Umrif wie als Schattenrisse. Zu eigenen, starken 

Schdpfungen, den ersten in Italien, erheben sich Heft 3 und 4: grof 

geschautes Gerank aus Laub- und Knotenwerk auf Friesen und Zipfeln, 

einmal im Umrif, ein zweites Mal in Schattenri8, wirksame Anz 

regungen fir Stickereien und andere Arbeiten verschiedener Art. 

Die Werke der folgenden Jahrzehnte Stiick ftir Stiick zu besprechen 

ware unméglich, selbst wenn unser Raum reichte; denn manche sind 

nur dem Titel nach bekannt. Auch Verleger von Ruf, wie Giovananz 

drea Vavassore detto il Guadagnino, mischen unter das Eigene Kopien 

aller Art, so daf§ man ihnen selbst da miftraut, wo man keine Quellen 

vor Augen hat. Uberdies spielen die Auflagen in einander; ltere 
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Holzstécke werden noch nach Jahrzehnten unter anderem Titel und 

in anderem Verlage neu abgedruckt. 
Na3here Priifung verdienten verschiedene Gruppen von wirklich 

grofraumigen Flachenmustern, offenbar auf italienischem Boden ge- 
wachsen. Solche finden sich z. B. in einem »Esemplario di lavori« des 
Vavassore, das vielleicht schon 1531 erschienen ist; andere als Erfin- 

dungen des talentvollen Domenico da Sera, der il Franciosino, der 

kleine Franzose, genannt wurde. Er hat 1546 durch Mathio Pagan 

in Venedig als »Opera nova«!® ein Buch voll grofer Entwitirfe aus 

Ranken mit Blattern, verschlungenen Bandern, Blumenvasen und geo- 

metrischen Grundmustern drucken lassen. Muster verwandten, fast 

monumentalen Zuschnitts, gibt es in Werken der sechziger Jahre”®. 

Domenico da Seras Erfindungen sind noch 1584 als »Livre de lingerie« 

in Paris mit einigen Beigaben von Jean Cousins Hand erschienen”’; 

dort galt der Kiinstler hinwieder als Italiener. Diese Stick- und Wirk- 

biicher héren in Italien mit dem 16. Jahrhundert auf. 

SPITZENBUCHER. In den Jahren, in denen die ersten Model- 

biicher erschienen, ist in Venedig die Spitzenkunst aufgekommen. Sie 

bedurfte bald eigener Vorlagen. Fiir die rasch sich erweiternden Tech- 

niken erfanden die Zeichner, Holzschneider und Verleger auch fort- 

schreitend neue Darstellungsweisen. Nach diesen ordnen wir die uns 

bekannt gewordenen Biicher erstmalig in Gruppen, auf weitere Unter 

suchungen der Fachkennerinnen hoffend™. 

Fir die Netzstickerei, das Filet (punto a tela), die fruh auf 

kommende Begleiterin der eigentlichen Spitze, lieBen sich schon die 

Flichenmuster derWirkerei und des Kreuzstichs verwenden. Firsolche 

durchbrochene Netzarbeit sind wahrscheinlich die zarten, nur durch 

Piinktchen im Netzgrund angedeuteten Muster bei Paganino um 1530 

bestimmt. Die Spitze selber verwendete bekanntlich zuerst geometri- 

sche Formen in ausgefadeten oder ausgeschnittenen Durchbriichen 

(punto tirato und tagliato) oder an frei genahtem Geriist (reticella). 

Sie lieBen sich durch einfache Linien mit wenigen dunkleren Akzenten 

darstellen: darauf zielt die fritheste Gruppe der Spitzenbicher seit Anz 

fang der vierziger Jahre. Das erste scheint der »Giardinetto novo di 

punti tagliati et gropposi« des Matthio Pagan, zuerst 1542, aufs Neue 

1551 gedruckt, mit Streifen, groferen Flichen und einigen Runden; 

die wenigen anders gearteten, lockeren »gropposi« scheinen fur Knupf- 

oder Kléppelarbeit bestimmt, die damals schon geiibt wurde. Ahn- 

liche Muster, geraumiger entworfen, gibt Pagan 1544 als »Ornamento 

delle belle et virtuose donne« (spatere Ausgabe 1554) und 1546 als 
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Teil der »Opera nova« des Domenico da Sera*’, 1550 auch Vavassore 
als »Esemplario novo intitulato Fontana de gli essenpi«. 

Nach den gebundenen Formen nehmen die Naherinnen seit 1550 

die freieren Ranken in Gebrauch, die Grundlage des fortab mafgeb- 

lichen punto in aria, anfanglich auch zur Fullung von Ausschnitten 

verwendet (punti tagliati a fogliami): stilisiertes oder natiirliches Blatt- 

gerank, mit allerhand Figuren, zu mannigfachen, launigen Erfindungen 

verwoben. Hier war eine beweglichere, mehr malerische Zeichenart 

am Platze mit abgestuften Helligkeiten fiir die Flachen; das Netz dar- 

unter ist nur eine Hilfe zum Ubertragen und etwaigen Vergrofern der 

Vorlage, wofiir einst schon Paganino seinem ersten Heft eine Anwei- 

sung beigefiigt hatte. Bahnbrecher scheint auch hier Matthio Pagan 

in »L’honesto essempio«, 155074; er erweitert diese Muster 1558 in 

»>La gloria et l’honore de ponti tagliati e ponti in aere«*’; sie sind 

wiederholt 1560 in »Il Monte, libro secondo« von G. A. Bindoni”’. 

GréBer und grofziigiger gibt diese Gattung das Buch »Splendore 

delle virtuose giovani«, das 1552 bei Alessi, wahrscheinlich 1558 bei 

Foresto und 1563 in Neudruck bei Calepino erschienen ist. Noch 1591 

stellt Aurelio Passerotti in Bologna auf diese Art die stattlichen W appen 

und reizenden Einzelheiten seines »Libro di lavorieri« dar. 

Indessen lie& sich der Zweck auch mit bescheideneren Mitteln er- 

reichen, durch einfach schraffierte Flachen. Das versucht der Verleger 

Valgrigi in der »Corona delle mostre«, welche Calepino 1563 als »Lu- 

cidario di recami« neu verlegt hat. Ahnlich 1557 das erste Heft von 

>I] Monte«. 

Die drei genannten Gattungen mischt der betriebsame Giovanni 

Ostaus in einem seiner hiibschen Sammelwerke, der »La vera perfet- 

tione del desegno« von 1561. Eine freiere, vielseitig angeregte Phan- 

tasie und leichtere Hand besaf} der Kiinstler, der 1558 die Borten in 

den »Bellezze de recami et disegni« *’ schwungvoll mit Laub und Mau- 

reskengerank nebst allerlei figiirlichen Ausbliihungen und Einschieb- 

seln zierte. 

Die Klépplerinnen wufiten die Nahspitzenmuster fiir ihre Tech- 

nik umzudeuten. Doch ist auch ein Spezialwerk fiir ihre Kanten und 

anderen Besonderheiten herausgekommen, das Buch »Le pompe«, 1558 

und 1560 in zwei Teilen erschienen 2’. Hochst lehrreich, leider noch 

nicht als Ganzes veroffentlicht®, ist ein Buch der Kldppelarbeit, 1561 

oder 1562 bei Froschauer in Ziirich verlegt: New Modelbuch allerley 

Gattungen Dantelschniir. Seine vielen Muster, von einem Meister R.M. 

selbstandig gestaltet, geben aufer der Zahl der Kldppel 
auch gute deut- 

Abb. 106 

Abb. 107 
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sche Namen fiir die verwendeten Motive. In dem lehrreichen Text 

wird u.a. berichtet, da die ersten Kloppelarbeiten aus Venedig 1536 

eingefihrt seien. 
Erst gegen Ende des Jahrhunderts ist man darauf verfallen, die 

Spitzen weifs auf schwarz wiederzugeben, was schon die Technik 

des Holzschnitts nahe legte. Bahnbrechend scheint der Venetianer 

Federigo Vinciolo gewesen zu sein, der in Paris 1587 seine oft wieder- 

holten »Singuliers et nouveaux pourtraicts pour toutes sortes d’ ouv- 

rages de lingerie« herausgab. Die Muster hat er teils in seiner Heimat 

gesammelt, teils selbst erfunden. Es sind zur Haifte Vorlagen fiir freie 

Niaharbeit, meist geometrisch, gern strahlenformig; er nennt sie noch 

point coupé, obwohl, wie es scheint, nur die ganzen Flachen als herausz 

geschnitten gedacht sind, nicht aber, wie bei dem eigentlichen punto 

tagliato, die Einzelteile der Musterung. Im zweiten Buche etwas Neues: 

weitraumige Zeichnungen fiir Netzstickerei (Filet), von bescheidenen 

Ornamenten und grottesken Anordnungen bis zu monumental erfaSten 

antikischen Gestalten. 

Fiir jede der beiden Gattungen ist spaterhin, von Vinciolo angeregt, 

in Frankreich ein eigenes, bemerkenswertes Werk erschienen. In geist: 

reichem geometrischem Spiel, planvoll vom Einzelfeld zu Feldergruppen 

aufsteigend, hat Jacques Foillet in Mompelgard (Montbeliard) 1598 

eine deutsche und eine franzdsische Ausgabe seiner » Nouveaux pour- 

traicts de point coupé et dantelles« veranstaltet™; die ersteren grofere 

Finsatzflachen; die »dantelles«, die »gezahnten« Stiicke, Kanten mit 

Zacken, beide klar und reif ersonnen und meisterhaft geschnitten. Filet: 

arbeiten, lacis, gibt dagegen 1603 »La pratique de l’aiguille«, die der 

Englander Milord Matthias Mignerac, ein Kenner der Stickerei, dem 

Verleger le Clerc in Paris zur Verfugung gestellt hat: Figuren aller Art, 

biblisch, allegorisch, antikisch, Baume, Vasen und Blumen im Zeit 

geschmack; dazu einige geschickte Kloppelmuster. 

Inzwischen war in Venedig das meistbenutzte aller Spitzenbucher 

erschienen. Cesare Vecellio, ein Verwandter Tizians, der Herausgeber 

des beriithmten Trachtenbuches, hat mit seiner »Corona delle nobili 

et virtuose donne« zwar nicht das beste, aber das bekannteste Spitzen- 

buch ans Licht gebracht. Drei Hefte mit kleineren Mustern 1591, ein 

viertes (Gioiello) 1593”, erganzend in grofserem Format ein finftes 

Buch mit Entwiirfen fiir die modisch gewordenen Brutzlatze oe. alles 

oft neu verlegt und im In- und Ausland nachgeschnitten, am unver- 

schamtesten drei®ig Jahre spater in Venedig als angebliches Werk 

einer Lucretia Romana, die es nie gegeben hat®®. Vecellio behandelt 

Abb. 109 

Abb. 110 
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Abb. 109 Federigo Vinciolo 12,5:13 

Abb.111 vor allem die freie Nahspitze, punto in aria, und wéif fiir sie eine 
achtungswerte Fille von Ornamenten nnd Figuren in eins zu stimmen, 
winzige »Roschen«, Blumen, Vogel, Jagdfriese, Amoretten, Gruppen 
von Musikgerat und vieles mehr. Alles ein wenig breit und flach, nicht 
durchweg selbstandig, auch nicht eben virtuos geschnitten, aber frisch 
zupackend und ganz dazu angetan, die »vornehmen und kunstfertigen 
Damen< zu beschaftigen. 

Unter Vecellios Nachfolgern verdient nur eine Frau, Elisabetta Caz 
tanea Parasole, in Rom erwahnt zu werden. Gestiitzt auf Vecellio und 
sonst Gelaufiges, weif} sie in ihren vier Biichern (Studio delle virtuose 
dame 1597°*', Il Specchio 1598, Pretiosa gemma 16002° und Teatro 
1616") eine frisch anmutende Eigenart zu wahren. Besonders ist das 
Teatro ein Werk eigener Art: es vereint die verschiedenen Stichweisen 
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Abb. 110 Jacques Foillet 12,5: 12,5 

gern auf einem und demselben Gegenstand, z. B. breiten Klappkragen, 

und sondert sie trotzdem scharfer, als alle Vorganger: die Nahspitze, 

geometrisch und gerankt, die Kléppelspitze, die Netzstickerei, den 

Plattstich. 

In Deutschland hat fiir Spitzen aufer belanglosen Kopisten nur ein 

einziger Formschneider leidlich selbstandig gearbeitet, Wilhelm Hoft- 

mann in Frankfurt. Allerdings besteht auch sein »Newes vollkommenes 

Modelbuch« von 1604, erweitert 1607 als »Sch6n newes Modelbuch 

von 600 auserwahlten Modeln<*’, zumeist aus Anregungen der eben 

genannten Meister. Doch beweist er nicht gewohnlichen Geschmack 

und Erfindungslaune in dem »Gantz new Modelbuch kunstlicher und 

lustiger Visirung« von 1607**, in dem er in der Technik der Spitzen- 

zeichnung schwungvolle »Zuge und Blumenwerck« auf Umlege- 

Abb. 112 



Abb. 111 Cesare Vecellio 9:14 

kragen, »Uberschlage«, zeichnet, allerdings fiir Stickerei bestimmt, 

nur die Zackenrander fiir Kloppelspitzen. 
Als letzter Weg der Spitzenbiicher sind endlich die Versuche zu verz 

zeichnen, im Geiste der zeitgendssischen Buchkunst den Holzschnitt 
durch die Radierung zu ersetzen. Den Anfang hatte in Venedig 1596 
Giacomo Franco gemacht (Nuova inventione)*®. Sibmacher in Nuirnz 
berg war 1597 und 1602 gefolgt mit den ansprechenden geometrischen 
Spitzen in seinen beiden Stickmusterbiichern. Danach hat neben unz 
bedeutenden Genossen ein Sticker in Siena, Bartolomeo Danieli, zwei 
sorgsame Folgen mit sonst nicht tblichen, halb naturalistischen, halb 
stilisierten Kragenrandern zum Stich gebracht, nicht nur in dunkler 
Zeichnung, sondern unter dem Einfluf der jiingsten Holzschnittmanier 
sogar zum Teil hell auf dunkel; die altere »Fiore pretioso d’ogni virtu« 
von 1610 ist nachgestochen worden als »Libro di diversi disegni«, 
Die zweite Folge, das raumlich grote aller Musterbiicher, ist als » Vari 
disegni di merletti« 1641 in Bologna erschienen. Die Muster sind schon 
dem Barockstilzuzurechnen. Mitihnen erlischt die Literatur der Spitzenz 
bucher. In Italien verlor die Spitzenkunst ihre bisherige Geltung; in 
Frankreich ward sie organisiert und yon oben her mit Mustetn ver- 
sorgt. Aus den Modelbiichern verschwindet sie spurlos. 
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Abb. 114 Agostino Mitelli 8:16 

DAS ITALIENISCHE BAROCK 

Das feinstimmige Ornamentspiel der italienischen Fruhzeit war schon 

wahrend der Hochrenaissance vergrobert und den Bau- und Raum- 

problemen untergeordnet worden. Die Architekten des Barocks haben 

es zumeist den Spezialisten, den Wandmalern und Stuckbildnern, 

iiberlassen. Diese handfesten Virtuosen wuften ebenso, wie die Bauz 

meister, ihre Phantasie aus eigenem Vorrat zu nahren und bedurften 

keiner gestochenen Vorlagen. Die Literatur an Entwurfen und Er- 

findungen reicht im jitalienischen Barock auf kaum einem einzigen 

Schaffensgebiete an die Fiille des Ausgefiihrten heran. Dagegen sind 

die Gebaude und Dekorationen der fithrenden Meister, die klassischen 

Vorbilder fiir die Heimischen und die Fremden, durch wirksame Auf- 

nahmen weit verbreitet worden. Diese oft glanzenden Werke geben 

dem Ornamentstich des barocken Italiens sein Gesicht. 

ORNAMENTE UND KLEINARCHITEKT UREN DER SPAT- 

RENAISSANCE UND DES FRUHBAROCKS. Wir erinnern uns, 

daf es italienische Maler und Bildhauer gewesen sind, die nach 1530 

in Fontainebleau den Rollwerksstil geschaffen haben. Von fran- 

z6sischem Boden, nicht von ihrer Heimat aus verbreiten sie den Gez 

winn auch durch den Grabstichel und die Radiernadel. Aus Italien 

selbst 1a8t sich nur ganz vereinzelt ein armlicher Nachklang horen, 

wie etwa in zwei fliichtigen Folgen des Andrea Meldolla genannt 

Schiavone (1522—1582), Rahmungen um Bilder und Biisten. Was die 

Erben der rafaelischen Dekorationen in freilich derberer Tonart auf 

Wand und Decke malten, ist giinstigenfalls nachtraglich durch Stiche 

bekannt gemacht worden, wie noch 1789 die reizvollen Arbeiten des 
11 

Jessen, Der Ornamentstich 
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Poccetti und seiner florentinischen Genossen in dem hibschen Werke 
des Carlo Lasinio, Ornati presi da graffiti e pitture antiche esistenti 
in Firenze. Man ahnt die stiirmische Leidenschaft jener K6nige des 
Pinsels in einigen gleichzeitigen, saftig radierten Grotteskenblattern 
des Antonio Tempesta aus Florenz, den Jahreszeiten von 1592 und 
einer Folge »Esemplare del disegno« von 1609. Eine Reihe anmutiger, 
schlanker Zierschilder mit weichem, noch nicht eigentlich verknorpel- 

tem Rollwerk hat um 1620 nach Bernardo Castello der tiichtige Camillo 
Congio (Cunghi) gestochen. 

Etwas lebhafter scheint die Nachfrage nach Vorlagen fiir Klein- 
werke der Architektur gewesen zu sein. Doch haben sich auch 
dafiir nicht die Fuhrer, sondern nur unberithmte Krafte eingesetzt. 
Als entschlossenster Gestalter Bernardino Radi aus Cortona, der die 

Bauformen und Zieraten seiner Zeit sicher beherrscht und kihn inz 
einander zu fiigen weifs: verkrépfte Gesimse, gebrochene und gez 

schweifte Giebel, kraftige Rahmen und zwischen ihnen Voluten, Zier- 

schilder, Engelkopfe u. a. Um 1619 sind nach ihm in Rom mehrere 
breit und klar gestochene Folgen unter verschiedenen Titeln erschienen, 
Portale, Grabmaler, Altare; zwei spatere Hefte mit Zierschildern fallen 

schon ins Ungeschlachte. Ein Widerspiel zu diesem mutigen Konner 
ist der ehrenwerte Holzschnitzer Giovanni Battista Montano aus Mai- 
land, der 1621 in Rom bei seinem Tode allerhand Zeichnungen hinter- 
lie8, die der Architekt G. B. Soria in den folgenden Jahren in meh- 
reren Biichern andachtsvoll herausgegeben hat. Der biedere Hand- 

werksmeister, durch seinen Beruf mit Altaren, Tabernakeln, Epitaphien 

vertraut, wagt sich nicht nur an diese, sondern auch an Grund- und 

Aufrisse von Kirchen nach Art vermeintlich antiker Tempel und an 

ein Architekturbuch; alles gut gemeint, aber herzlich niichtern und 

spieBbirgerlich. In den Werkstatten waren seine Entwiirfe gern ge- 

sehen, denn noch 1684 hat der Verleger Giovanni Battista Rossi sie 

zu einem dicken Bande vereinigt. 
Mit dieser noch gemessenen Tonart fand das italienische Barock 

unter dem jungen Ludwig XIII in Frankreich Gehor. Von zwei Bru 

dern, den Wasseringenieuren Franciniaus Florenz, hatin Paris Tommaso 

durch die tiichtigen Stecher M. Lasne und A. Bosse 1622 bis 1624 eine 

Serie von Brunnen und Grotten auf den Markt gebracht, Alessandro 

1631 durch Tavernier ein stattliches »Livre d’architecture contenant 

plusieurs portiques«. Beide als Nichtkiinstler etwas befangen und 

papieren; Architektur und Ornament nicht vollig im Einklang. Aber 

den Franzosen waren sie willkommene Anreger. 
bis 

Abb. 115 
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In Italien selber setzte unterdes das vollere Orchester der reifen 

Barockzeit ein. Zwei Nachlaufer aus entlegeneren Kunststatten seien 
als Abschlu& der dlteren Stufe genannt: Oratio Perucci in Reggio, 
dessen breit und kraftig gezeichnete »Porte d’architettura rustica« nach 
seinem Lode 1634 sein Sohn herausgegeben hat, und mit seiner schon 
bewegteren Ornamentik der Bologneser Domenico Borboni in den 
Toren, Kaminen, Grabern und Altaren seiner »Architectura«, die 1647 

in Venedig erschien. 
DAS ORNAMENT DES REIFEN BAROCKS. In den rauschen- 

den Akkorden der jungen Fortissimo- Architektur erstickten die zar- 
teren Begleittone des Ornaments. Es zog sich zuriick auf die unver- 
meidliche Akanthusranke und die Kartusche. Fur jene fanden sich 

immer wieder dienstbeflissene Darsteller, zunachst lockerer und spiez 

lender als frither. So in den Jahren nach 1600 Ludovici Scalzi und 
P. A. Prisco, spater Bartolomeo d’Agnelli. Immer mehr wich die 

wunderbar abstufende Reliefkunst der einstigen Marmorplastiker dem 
verwaschenen, breiigen Teigwesen der Stuckarbeiter. Fir dieses fanz 

den sich gegen 1630 auch Vorlagenstecher. Polifilo Giancarli in 
Venedig, dort Zancarli geschrieben, hat lange, schmale Friese und 
Hochfillungen erfunden, je eine Folge unter demselben Titel (Disegni 

varij), von der leichten Nadel des Odoardo Fialetti gewandt radiert. 
Die Fillungen sind 1628 in Rom kopiert worden: volle Ranken, von 
Kindern, Mischgestalten und Tieren geschickt durchspielt.’ 

Die hohe Schule dekorativer Erfindung war auch fiir das Ornament 

die Theaterz und Prospektmalerei. Aus ihr gingen in Bologna 
schon vor den Bibiena einige begabte Kopfe hervor. Voran Agostino 

Mitelli, 1609 geboren, 1660 als angesehener Kulissenmaler in Madrid 

gestorben. Ihn hat im Ornamentstich besonders die Kartusche bez 
schaftigt, vielfaltig umrissen und weich geschmiegt, gerade und schief, 
im Bunde mit verquellendem Laub, mit Masken und Figuren, ausge- 
weitet zu Fullrahmen, Aufsadtzen, Sockeln, in stets geistreichen und 

taktvollen Kombinationen. Die stattlichste Folge stammt aus dem 
Jahre 1636; eine zweite bringt kleinere Zierschilder, eine dritte fiigt 
auch Wappen hinzu. Die »Freggi dell’ architettura«, Pilaster aus 
Kandelabern und Gehangen, halten sich an die ehrwiirdigen Rhythmen 
der Renaissance. Eine bunte Auswahl seiner genialen Skizzen, von 
denen die berliner Ornamentstichsammlung viele Originale besitzt, 
hat nach seinem Tode sein Sohn Giuseppe Maria, der verwegene 
Zeichner von Karikaturen und einem »Traumalphabet«, als »Disegni 
ed abozzi« ein wenig leichthin radiert. 
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Aus Mitellis Kreis hat spater sein Fachgenosse Domenico Santi, 
geboren 1621, ahnliche Einzelheiten in gleichem Plauderton vorgetragen 
(Daten 1683 und 1695), unterstiitzt durch die Radiernadel des flotten 

Carlo Buffagnotti, der gelegentlich auch selber erfindet. Als hochst 

ernst gerichteter Charakter spricht dagegen der tichtige Francesco 

Bedeschini in Aquila an. Er hat aus Rom und anderen Kunstzentren 

eine ungewohnlich strenge und reife Auffassung fir plastischen Bau- 

zierat heimgebracht und weifs um 1688 seine Kartuschen in Friesen 

und Bogenfiillungen mit straffem Akanthus zu eigenwilligen, monu- 

mental anmutenden Gebilden zu verflechten. Wir kennen mindestens 

fiinf seiner seltenen Folgen. 
Streng genommen hat Italien dem Ornamentstich in fast dreihundert 

Jahren nur eine einzige vollwichtige Persénlichkeit gestellt, den Ra- 

dierer Stefano della Bella aus Florenz', 1610—1664, den Nachfolger 

des Callot, den liebenswiirdigen Schdpfer von iiber tausend meist 

figiirlichen Blattern, darunter Ansichten, Festberichten, Wappen, Liteln, 

Kartenspielen. Er sieht das Weltwirrwesen offenen und heiteren Auges 

und weif von seinen Erlebnissen mit der Beredsamkeit eines Dickens 

zu erzahlen. Und gleich sieghaft unbefangen figt er, wie traumwan- 

delnd, das scheinbar Unvereinbare zu ornamentalen Harmonien in 

einander: Kartuschen und Getier, Ranken und Menschengestalten, 

iibermiitige Satyrn und unheimliche Gerippe, wie seine Einfalle es 

ihm eben zutragen. Er selbst nennt seine Folgen gern Capricci. Diese 

Seite seines beweglichen Talents wuften am besten die Verleger in 

Paris zu nutzen, wo er von 1639 bis 1650 gelebt hat. Dort radierte 

er 1646 als die grofte seiner acht Ornamentfolgen und als die schonsten 

seiner etwa achzig Blatter die »Raccolta di varii capricii«; in ihr fuhren 

die Halbfiguren und Kinder, die Tiere und Laubzige zwischen und 

mit den Zungen und Rollen der Zierschilder ein unterhaltsames, froh- 

liches Spiel. Weiche Kartuschen, hoch und breit, Schilder mit Sinn- 

bildern des Todes, Laubfriese voll Kampf und Jagd, Hochfullungen, 

Trophaen und Vasen von bald iiberbarocken bald peinlich strengen 

Umrissen, als lebte ihr Schépfer zwischen Rokoko und Klassizismus: 

das alles bildet besondere Folgen in zartester Darstellung. Man spurt, 

da Bella einst als Goldschmied begonnen hat und ein Meister geist: 

voller Handzeichnung geblieben ist. Er ist einer der fahigsten und 

anmutigsten Ornamentsch6pfer aller Zeiten. 

Allerdings blieben die Ornamente des Stefano della Bella nur An- 

regungen eines Freundes der Werkkunst. An Bau, Wand und Decke 

unterwarfen auch die Gewerke mit ihren Einzelheiten sich dem Willen 

Abb. 117 
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der grofsen Fuhrer und den durch sie gesteuerten Kursen. Unter der 
Faust der Bernini und Boromini wurden die Bauzieraten allem Ge- 
falligen abhold und hatten teil an der gewaltsamen Monumentalitat 
der Zeit. Die klugen Verleger wuften wohl, weshalb sie die riesigen 
Wappenschilder und Ziervasen der Papstbauten und Adelspalaste 
aufnehmen und eindrucksvoll stechen lieSBen; den auf dem Werkplatz 
gemeifelten Vorbildern kam kein Stubenkiinstler gleich. So entstand 
1713 das Werk des Lorenzo Filippo Rossi, Raccolta di vasi e di targhe; 
so erschien zuerst 1715, spater 1732 die »Raccolta di targhe fatte da 
professori primari in Roma« von D. Filippo Juvarra. 

Doch auch die zwingenden Charaktere der grofen Zeit des Barocks 
entgingen nicht dem Kiinstlerloos, da® ihr Erbe von den Urenkeln 
ins Kleinliche umgedeutet wurde, zumal abseits von Rom und unter 
den Verfiithrungen des Auslandes. Die Stuckdecken, die Carlo Maria 
Pozzi 1708 in Fulda stechen lie (Artis sculptoriae paradigmata), sind 
mit ihrem beweglichen Rahmenwerk und spielenden Amoretten ohne 

sieghaften Schwung. Vom Ausland her schmeichelte sich bald auch 

das Rokoko, das verwéhnte Kind der Innenkunst, bei den einst so 

herben Italienern ein. Wenn Gaetano Chiaveri, der geistvolle Meister 

der Hofkirche in Dresden, dort 1743 und 1744 zwei Bande mit Por- 

talen stechen lat, »Ornamenti diversi di porte e finestre«, so sind die 

Massen und Linien gegen das romische Hochbarock schon fast un- 

mannlich verzartelt. Vor allem ist Venedig die Einbruchspforte des 

weicheren, malerisch empfundenen Geschmacks. Dort erscheinen mit 

gewagten Schnorkeln biirgerliche Kamine von einem Giorgio Fossati 

(Varij disegni de camini de gabinetti), dort 1743 eine Folge von 

Stuckdecken mit ausgreifenden Régence-Motiven von Joseph Garovi 

(Raccolta de soffitti) und 1747 als glanzende Probe der noch unge-z 

brochenen Spiellust nach Skizzen des Dekorationsmalers Angelo Rosis 

eine »Racolta di vari schizi«, groSere und kleinere Motive fur Wande, 

Decken und Kulissen aus sprihender Phantasie und sicherer Hand, 

1753 in London neu verlegt. In London hat auch der Maler Gaetano 

Brunetti 1736 ein anmutiges Buch »Sixty different sorts of ornaments« 

radiert, Beiz und Kleinwerk nebst einigen Moébeln, voll personlicher 

Bewegung und ansprechendem Geschmack; Italiener solchen Schlages 

sind gerade in England willkommen gewesen. 

GERATE UND GEFASSE. Auch dem Haus- und Kirchengerat 

und den fiir beide tatigen Gewerken sind im italienischen Barock nur 

vereinzelte Vorlagenschépfer zu Hilfe gekommen. Nirgend ein Bahn- 

brecher, nirgend eine Gruppe oder Schule, wie iiberall im Norden; 

Abb. 113 
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bestenfalls ein einsamer Handwerksmeister, der selber zur Radier- 

nadel greift oder einen Stecher zu gewinnen weif; fast alles Silber- 

schmiede. Fin solcher war 1632 Jacomo Laurentiani in Rom mit 
seiner grofen, eigenhandigen Folge »Opere per argentieri ed altri«, 

ein wenig handwerksmafig befangen, in den noch leidlich gebandigten 
Formen des erst werdenden Hochbarocks: Kirchengerate, Reliquiarien, 
Kelche und dergleichen, vorwiegend in Silber auszufiihren. Stiirmi- 
schere, siidlichere Luft weht durch das geraumige, auferst seltene Heft 

des Orazio Scoppa in Neapel, 1642 und 1643 einem Borgia gewidmet. 
Die Verhaltnisse gewagter, der Zierat schnorkelhaft und doch eine 
erfrischend mannhafte Gesinnung: Silbergerat fiir die Kirche, die Tafel 
und sonstiges Prunkwerk. Eine peinlich gewissenhafte Publikation 
hat der bejahrte Silberschmied des apostolischen Palastes Giovanni 
Giardini (+ 1722) 1714 in zwei Banden von dem gediegenen Joseph 

Limpach stechen lassen, »Disegni diversi<, noch 1750 als »Promptu- 

arium artis argentariae« neu aufgelegt. »Zum eigenen Studium und 
zur Schulung der Jugend« erscheinen hier unter dem Schutze Seiner 

Heiligkeit kraftvolle, echt barocke Kirchengerate aller Art und in 

einem zweiten, der Zeichenakademie gewidmeten Bande das Weltgerat, 

das im papstlichen Rom neben dem Heiligsten sein Recht behauptete: 

Silbertische, Leuchter, Raucherbecken, GefaSe, bis zu den Kaffee- 

geschirren, die ebenauch beiden geistlichen Herren in Gebrauch kamen. 

Gleichzeitig mit Giardini im Zeichen iippigster Barocklaune hat 

auch ein Juwelier in Rom den modischen Diamantenschmuck zu 

strotzenden und strahlenden Erfindungen zu steigern gewuft, Carlo 

Ciampoli aus Ancona. Seine »Adornamenti di gioie« von 1711 durch- 

wuchern nicht nur die Anhanger und Schmuckstraufe, sondern auch 

den Degen, die Krone und die Bischofsmiitze mit ins Kraut ge- 

schossenem Akanthus und iibermiitigem Rollwerk. Dagegen bandigt 

der Norden auch den geborenen Italiener: Joan Battista Grondoni 

gibt um 1715 in Briissel zwei Schmuckbiicher sehr gemafigten, ge- 

falligen und mannigfachen Inhalts heraus. Spater hat auch das Rokoko 

italienische Erfinder gereizt. Um 1744 noch zaghaft Albino; um 1751 

ein frisch zugreifender Venezianer, der sich hinter seinen Eingangs- 

buchstaben D. M. T. verbirgt, ein begabter Gestalter, obwohl er selber 

an sich zu zweifeln scheint, da er den Spruch voranstellt: »sé alcun 

crede inventar, certo si sbaglia«; um 1757 abermals ein Monogrammist, 

C. L., in groBem Mafsstabe. 

Man sollte meinen, daB besonders die Holzbildhauer und Tischz 

ler nach Mustern fiir die schreinermafSige Abart des Akanthus ver- 

Abb. 119 
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langt hatten, die gegen 1700 von Italien aus besonders nach Deutsch- 
land tibergegriffen hat, die dick geschwollenen Ranken mit den eckigen 
Kerben, wie sie in Haus und Kirche alles Holzwerk wberwucherten. 

Aber auch hier nur sparliche Versuche, mit Rom als Mittelpunkt. 
Hier radierte 1698 Filippo Passarini seine »Nuove inventioni d’orna- 
menti, d’architettura et d’intagli diversi« fiir Silberschmiede und 

Schnitzer, heilig und profan: Altare, Kandelaber, Tische, Rahmen und 

besonders Wagen, wie sie in dem romischen Schaugeprange damals 
am Alltag und bei Festen aufzogen, wofiir sich aus der grofen Lite- 
ratur der Feierlichkeiten viele Belege bringen liefSien. Die straffe Zucht 

der groSen Baumeister reicht freilich in diese sorglosen Ergiisse der 

Werkstattsphantasie nicht hinein. 

DIE BAUKUNST. Auch die Architektur des italienischen Barocks 

kann man durch die Stiche und Biicher nur liickenhaft kennen lernen. 

Auch hier ist alles zufallig. Man wird es uns um so eher nachsehen, 

wenn wir nicht jede Einzelpublikation nennen kénnen, sondern nur 

die hoffentlich wichtigsten Beispiele ’. 

Die theoretischen Grundlagen hatten die grofen Schriftsteller 

der Hochrenaissance festgelegt; Serlio, Vignola und Palladio sind 

auch weiterhin maSgebend und immer aufs Neue aufgelegt worden. 

Unter ihrem Einflu8 bearbeitet 1590 Giovanni Antonio Rusconi den 

Vitruy und schreibt 1615 Vincenzo Scamozzi seine einfluBreiche »Idea 

della architettura universale« mit ihren sorgfaltigen Berechnungen der 

antiken Proportionen. Bald aber schrumpfen die Lehrbiicher zu 

biirgerlichen Handbiichern zusammen unter den Titeln »Architettura 

civile« oder »Architetto pratico«. Selbst die Saulenordnungen werden 

nur selten in eindrucksvollen Abmessungen gezeichnet und so sauber 

gestochen, wie etwa 1744 in Rom in >I tre ordini d’architettura« des 

Pater Neralco oder 1768 in Neapel in der »Architettura« des Mario 

Gioffredo. 
Auch Publikationen iiber einzelne Meister gibt es wenig. Uber 

Francesco Boromino (1599-1667) hat 1720 Sebastiano Giannini in 

Rom ein Foliowerk unter dem anspruchsvollen Titel »Opus archi- 

tectonicum Francisci Borromini« herausgebracht. Es beruht auf Zeich- 

nungen nebst einem Rechenschaftsbericht, die einst der Meister selbst 

zur Verdéffentlichung vorbereitet hatte, und betrifft nur zwei seiner 

Bauten, das Oratorium des San Filippo Neri und die Kirche S. Ivo 

in der Sapienza. Auch die eigenartigen, auf mathematische Griibeleien 

und ménchische Stimmungen gegriindeten, zugleich tiefen und hochz 

fliegenden architektonischen und dekorativen Phantasien des Theatiner- 

Abb. 120 
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monchs Guarino Guarini in Turin (1624—1683) sind 1668 zunachst 

ohne Text in recht unzulanglichen Stichen gedruckt und erst 1737 als 
»Architettura civile opera postuma« zu einem Buche erweitert worden. 
Die sch6nen Aufnahmen des Bertotti nach Palladio, seit 1776, gehoren 

erst der klassizierenden Folgezeit an. 
Achtung verdienen einige Werke uber beriihmte Einzelbauten, 

zum Teil sehr wiirdige Drucke. St. Peter ist begreiflicherweise mehrz 
fach behandelt worden, 1590 von Domenico Fontana, 1694 von Carlo 

Fontana in einem Meisterwerk des Buchdrucks und 1715 von dem 
Jesuiten Bonanni, der von den Denkmiinzen auf den Vatikan ausgeht. 
Das alteste dieser Bucher stellt die Uberfiihrung des vor St. Peter 
aufgerichteten agyptischen Obelisken voran, eine vielbewunderte 
Meistertat der Zimmerkunst. Solche Geriisttechnik hat damals den 
Stolz tiichtiger Meister gebildet und sogar in einem wahren Pracht- 
werk Ausdruck gefunden, den »Castelli e ponti« des Zimmerers Nicola 
Zabaglia in Rom 1743. Hinter St. Peter wollten die Verwalter der 

ehrwirdigen Basilika von Santa Maria Maggiore nicht zuriickstehen. 
Der Abt Paulus de Angelis beschreibt und ver6ffentlicht sie 1616, bez 
sonders eingehend die Innenraume; derselbe hat 1646 auch St. Peter 
beschrieben (Basilicae Vaticanae descriptio). Auch zwei altberithmte 
Kirchen auSerhalb Roms bringt man durch ansehnliche Werke zur 
Anschauung: den Dom zu Pisa 1705 in romischem Verlage durch den 
Kanonikus Giuseppe Martini (Theatrum basilicae Pisanae) und in 
einem herrlichen Drucke riesigen Formats im Stil der Pariser Rokokoz 
prachtwerke mit trefflich gestochenen Ansichten des Au®eren und des 
Inneren und reichem Kupferbuchschmuck 1761 die »Augusta ducale 
basilica di San Marco« bei dem Verleger Zata in Venedig. 

Die weltlichen Gebaude sind solcher Ehre selten gewiirdigt worden, 
am ehesten noch die Statten der Mufe und Geselligkeit, die Land- 
hauser 4lteren und jiingsten Ursprungs mit ihren Garten und Wasser- 
kiinsten. So hat z. B. Stefano della Bella in Florenz entziickende An- 
sichten der Villa Pratolino radiert, spater als Buch herausgegeben von 
Sgrilli 1742. So hat in Rom der geschickte Dominique Barriére aus 
Marseilles um 1647 die »Villa Pamphilia« und die »Villa Aldobranz 
dina Tusculana« in feinnadeligen Radierwerken aufgenommen. Bez 
sondere Freude an seinen vielen Landsitzen hat das Fiirstenhaus in 
Turin gehabt. Hofleute haben sie durch Wort und Bild verherrlicht, 
wie der Graf Castellamonte 1672 das Jagdschlof, die »Venaria reale«; 
1711 hat der Jesuit Audibert samtliche »Regiae villae« einschlieSlich der 
Stadtschlosser sogar in Versen beschrieben. Auch in Mailand dichtete 
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1743 der Abt Leonardi Sonette auf die Reize, die »Delicie«, der Adelsz 

villa Castellazzo. Die Publikation eines glanzenden SchloSbaus hat 
1756 in Neapel der geniale Erbauer des riesigen koniglichen Land- 
schlosses Caserta, Luigi Vanvitelli (1700—1773), von Abkunft ein 

Hollander namens van Vitel, ans Licht gebracht, das machtige Haupt- 
gebaude franzésischen Musters und die weitflachigen Gartenanlagen, 
alles noch vor dem weiteren Ausbau: Dichiarazione dei disegni del 
reale palazzo di Caserta. Von der kithnen Anlage, die wir als die Tat 
eines geistvollen Italieners auf deutschem Boden noch heute bewun- 
dern, von den Wasserkiinsten in Wilhelmshohe bei Cassel, gibt der 

Erbauer Giovanni Francesco Guerneri in einem Stichwerk romischer 
Mache Rechenschaft, zuerst in Rom, dann 1706 in Cassel erschienen. 

Was an Einzelwerken fehlt, wird wettgemacht durch die ergiebigen 

Ansichtensammlungen der rémischen Verleger. Neben der Literatur 

‘iiber die Reste des alten Roms, die unsere engere Ornamentaufgabe 

nur von ferne beriihrt, lauft von jetzt ab eine ununterbrochene Kette 

von Aufnahmen der Bauten und Strafenbilder der Gegenwart 

her, an kiinstlerischem Werte stetig wachsend. Die Anfange im 

17. Jahrhundert sind riistig und gewissenhaft, aber noch etwas hart 

und trocken, die Nachfolge dessen, was die Stichverleger der spateren 

Renaissance meist als Einzelblatter verkauft hatten. Man kennt eine 

Folge von Ansichten rémischer Garten und Palaste von Giovanni 

Maggi 1609. Ein stattlicheres Werk gibt 1638 Giovambattista de’Rossi 

heraus, die »Palazzi diversi di Roma«. Bald darauf, um etwa 1655, 

folgt in schon gewandterem Stich Pietro Ferrerio, dessen gehaltreichen 

Breitblattern (Palazzi di Roma) der tatige Giovanni Battista Falda 

einen zweiten Band hinzufiigt. Falda beginnt dann 1665 sein weit- 

verbreitetes Hauptwerk, das »Nuovo teatro delle fabbriche ed edificii 

di Roma moderna«, das noch 1739 in einem fiinften Bande fortgesetzt 

worden ist. Als Sonderwerk zeichnet Falda 1670 die als klassische 

Muster geltenden Garten, die »Giardini di Roma«. Den stolzen 

Schmuck des wasserreichen Roms, die Brunnen, hatte schon 1618 Gioz 

vanni Maggi radiert (Fontane diverse); sein Buch hat 1637 Parasacchi 

erweitert: Raccolta delle principali fontane di Roma. Das Hauptwerk 

brachte wiederum Falda in besonders sorgfaltigen Aufnahmen heraus, 

seit 1691 (Le Fontane di Roma), gemeinsam mit Francesco Venturini; 

seine vier Teile stellen au®er den Brunnen in der Stadt auch die 

Wasserkiinste der Villen in den rémischen Bergen dar. 

Nach 1700 nimmt ein junges Geschlecht scharfer geschulter Archi 

tekturstecher die Aufgabe in die Hand, geraumiger, eindringlicher 

Abb. 121 
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auf den Bedarf der Bauenden bedacht. Besonders der unternehmende 
Verleger Domenico de’ Rossi setzt sich ein fiir ein grofes, meister- 

liches Vorbilderwerk »Studio d’architettura civile<, in drei Banden 

von 1702 bis 1721 erschienen, mit wirksamen Einzelheiten der bez 

ruhmtesten Bauten der grofen Meister des romischen Barockstils, 
Portalen, Fenstern, Fassadenstticken, Grabmalern, auch Kirchen und 

Kapellen. Schon sein Vorganger Giovanni Giacomo hatte Altare und 

Kirchenraume unter dem Titel »Disegni di vari altari e capelle« ver- 
offentlicht. Durchweg bekundet die Wahl der Aufgaben einen offenen 
Blick fiir zugkraftige monumentale Dekoration. 
Was die de’Rossi fiir Rom leisteten, hat, weiter zuriickgreifend, fir 

Florenz der Architekt Ferdinando Ruggieri versucht. Seine Auswahl 
alter und neuer Architekturen (Scelta di architetture antiche e moderne 
di Firenze, vier machtige Bande, seit 1721) gibt die Einzelstiicke, bez 

sonders Fenster und Tiiren, aus den Bauten der ftir Florenz damals 

als die Klassiker geltenden Meister der Hochrenaissance, des Michel- 
angelo, Ammanati u.a. Die malerischen Palaste Genuas hatte lange 
vorher mit keckem Griff ein groSer Nordlander in Grundrif und 
Aufri zu Papier bringen lassen, Peter Paul Rubens; die beiden ge- 
wissenhaften Bande der »Palazzi di Genova« sind 1622 und 1672 in 

Antwerpen verlegt; Rubens beruft sich darauf, da gerade dieser biirger- 

liche Hausbau Beachtung verdiene. 

Das 18. Jahrhundert zeitigt weiterhin eine glanzende Sonderart des 

Architekturstichs in den herrlichen Kupferwerken malerischer An- 

sichten. Das italienische Barock hatte alle Grundlagen fiir sie ge- 

schaffen, die wachsend bildma®ige Auffassung des Architektonischen, 

die Freude an theatermafigen Prospekten, den Stolz auf die viel- 

besuchten und weltbewunderten Kunststatten. Das ist besonders dem 

Paradies der Maler, Venedig, zu Gute gekommen, der Heimat ge- 

diegener Vedutenmalerei. Begonnen hatte man auch hier bescheident- 

lich mit den Landhausern, die besonders langs der Brenta lagen: Vin- 

cenzo Maria Coronelli seit etwa 1700 (Singolarita di Venezia), spater 

etheblich reifer Gianfrancesco Costa, Delicie del fiume Brenta, zwei 

Bande 1750 und 1756. Uber die Wunder der Stadt selber unterrichtet 

zuerst auf grofen, figurenbelebten Breitblattern von lebendig male- 

rischer Auffassung Luca Carlevariis, Le fabbriche e vedute di Venetia, 

1703. Die beriihmten Bilder seines Schiilers Antonio Canale hat von 

1751 ab der gewandte Visentini als »Urbis Venetiarum prospectus« 

auf 38 riesigen Kupfern mit lustigem figtirlichen Beiwerk gestochen; 

sie erdffnen einzigartige Blicke in das bunte, prunkvolle Landz und 
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Wasserleben des venezianischen Rokokos. Schon vorher waren 1741 
auch die trefflichen Ansichten des Michaele Marieschi in ahnlich ein- 
drucksvollem Mafstab gestochen worden: Magnificentiores selecti- 
oresque urbis Venetiarum prospectus. 

Ebenbirtig neben diesen venezianischen Meisterwerken stehen die 
klar erfa8ten und reich belebten Ansichten des Giuseppi Zocchi aus 
Florenz und Toskana, die »Scelta di 24 vedute della citta di Firenze«, 

von italienischen und einigen deutschen Stechern auf Kupfer gebracht, 
und als deren Erganzung seine »Vedute delle ville e d’altri luoghi 
della Toscana« aus 1757.. Unbetrachtlicher, wenn auch lehrreich ist 

ein Band kleinerer Ansichten der Stadt und des Hafens von Livorno 
(Raccolta delle vedute), 1783 von G. M. Terreni dort herausgegeben. 

Nach den Aufnahmen des beriithmten Jan Blaeu sind in drei Banden 
gute Ansichten aus Oberitalien (2Lombardei«), dem Kirchenstaat und 

»Neapel und Sizilien« 1704 in Amsterdam erschienen. Doch dienen 
die mehr beschreibenden Werke dieses unermiidlichen Topographen, 
z. B. das »Theatrum Sabaudiae« 1682, nur nebenher kiinstlerischen 

Absichten. 
DIE RAUMMALER. Den grofen Architekten des italienischen 

Barocks stehen die Schopfer der monumentalen Wand: und Decken- 
gemialde ebenbiirtig zur Seite. Auch zu ihren Werken wallfahrten die 
Lernbegierigen; auch sie werden durch rihrige Stecher verbreitet, vor- 
nehmlich die Familie der de’ Rossi in Rom. Diese Aufnahmen der 
Barockzeit greifen bis auf die grundlegenden Meister der alteren 
klassischen Zeit zuriick, auf Rafael, Michelangelo, Giulio Romano, 

Correggio u. a. Wir koénnen davon nur einzelne andeuten, die vor- 
wiegend auf das Ganze der Dekoration und ornamentale Finzelheiten 
gehen. So ist Mantegnas festlicher Triumphzug des Casar durch die 
schénen Mehrfarbenschnitte des Andrea Andreani von 1598 volks- 

tiimlich geworden. Rafaels Bilder in den Stanzen des Vatikans, die 

spater Volpato mit seiner reifen Sticheltechnik so meisterlich wieder- 

gegeben hat, waren 1722 von dem tiichtigen Francesco Aquila unter 

dem Titel »Picturae Raphaelis ex aula et conclavibus Palatii Vaticani« 

als ein Ganzes gestochen worden. Die késtlichen Dekorationen der 

Loggien sind allerdings erst von 1772 ab in den berithmten grofien 

Stichen des Ottaviani und Volpato wiirdig veréffentlicht. Die Fresken 

in der Farnesina hat 1693 der Franzose Nicolas Dorigny in Rom fein- 

fiihlig wiedergegeben: Psyches et amoris fabula. Correggios Kuppel- 

fresken im Dom zu Parma stach 1642 Giovanbattista Vanni gleich- 

falls fiir einen de’ Rossi in Rom. 
Jessen,’ Der Ornamentstich We 
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Unmittelbar wirkten auf die Zeitgenossen die Hauptwerke dereigent- 
lich barocken Gestalter. Unter ihnen galten als die Klassiker der Gegen- 
wart besonders die Gebriider Carracci (Annibale 1568—1609, Agos- 
tino 1557—1602) und Pietro Berrettini aus Cortona (1596—1669). Von 

dem Meisterwerk kihner und doch noch vornehm mafhaltender Baz 
rockdekoration, der durch Form und Farbe gleich hinrei&Kenden Gallerie 
im Palazzo Farnese in Rom®*, 1595 begonnen, tberwiegend das Werk 
des Annibale Carracci, erzahlen drei stattliche Stichwerke: die »Galeria 

nel palazzo Farnese in Roma«, von Carlo Cesio in Rom gestochen, 
die Figurenbilder und das ornamentale Rahmenz und Beiwerk gez 
trennt, und die »Galeriae Farnesianae icones« von Pietro Aquila, Ge 

malde und Einfassungen stets zu sehr wirksamen Ganzen zusammenz 
fassend, eine musterhafte Publikation. 

Die Grundformen der eigentlichen Barockmalerei, die vorgetauschten 
Himmelsraume, die vor und tiber den Wolken schwebenden Gestalten, 

die triigenden Architekturen und Rahmen, wie sie um ein Menschen- 

alter spater der geniale Pietro da Cortona tber Saaldecken und 
Kuppelgewolbe ausschiittete, sind nicht ganz so gut veroffentlicht 
worden. Der grofse Saal im Palazzo Barberini in Rom, gemalt 1633 
bis 1637, ist gestochen als »Barberinae aulae fornix«; aus den bez 
kannten Salen im Palazzo Pitti in Florenz, seit 1637 gemalt, ist einiges 

1691 als »Heroicae virtutis imagines« ans Licht gekommen, und die 
glanzend umrahmten Taten des Aeneas im Palazzo Doria-Pamfili in 
Rom, ausgefihrt 1651, hat wiederum Carlo Cesio als »Galeria dipinta 
nel palazzo Panfilio« trefflich wiedergegeben. Allerdings wird man in 
allen diesen noch so malerischen Kupfern das eigentlichste Lebens- 
element solcher festlichen Traume missen, die Farben und ihren Trager 
und Binder, das Gold. Die Zeichnung und Tonstimmung aber kommen 
in den virtuosen Stichen der Zeit voll zur Geltung, auch in manchen 
stattlichen Einzelblattern nach Kuppelbildern, Deckengestaltungen in 
Kirchen und Salen und monumentalenWandgemalden, die aufzufthren 

uns der Raum fehlt. 
Selten ist eine verwegene Stilrichtung so ernstlich begriindet und in 

lehrhafter Form geférdert worden, wie diese Scheinmalerei in dem 

zweibandigen Lehre und Musterbuche des Jesuitenpaters Andrea 

Pozzo, des aus Trient gebiirtigen und in Wien verstorbenen genialen 

Malerarchitekten (1642—1709). Weitausholend baut seine »Prospettiva 

de pittori e architettix, die Fernsehkunst, erschienen in Rom 1693 und 

1700, deutsch in Augsburg von 1708 ab, auf geometrischen Grundlagen 

die kiihnsten Phantasien fiir Wande, Decken und Kuppeln auf, in der 
12* 

Abb, 116 

Abb. 122 
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Abb. 122 Pietro da Cortona 37: 55 
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ausgesprochenen Absicht, das Auge nicht nur zu »belustigen«, sondern 

zu »betriigen« und auf der Leinwand das Unbegreifliche zum Ereignis 

zu machen. Dabei beherrscht er die Perspektive wie die freie Zeich- 

nung mit solch erstaunlicher Sicherheit, daf er in dem rein kiinstlerisch 

Schauenden allen Widerspruch zum Schweigen bringt. Sein Werk 

bildet die Briicke zwischen der auf die Dauer berechneten Monumen- 

talmalerei seiner Zeit und den gleich himmelstiirmenden Gelegenheits- 

schépfungen der Biithnenmaler, denen unser folgender Abschnitt gilt. 

Leider miissen wir uns versagen, die oft hochst anregenden dekora- 

tiven Werte in den Staffelbildern und Studien der Maler dieser Zeit 

zu verfolgen. Wir mii8ten dazu von den beliebten, selber stechenden 

oder von anderer Hand nachgebildeten Meistern des werdenden Ba- 

rocks, wie Cherubino Alberti (1522—1615), Paolo Farinati (1525 bis 

nach 1604), Giovanni Andrea Maglioli und anderen, bis zu den 

glanzenden Kompositionen der Tiepolo nahezu die gesamte Geschichte 

der italienischen Malerei begleiten. Als eigentliche Vorlage fiir die 

Werkgenossen sind wohl hie und da einige Einzelgestalten, aber nur 

wenige Gesamtwerke figiirlicher Art veroffentlicht worden. 

DIE BUHNENMALER. Einen weitraumigen Tummelplatz 

schrankenloser dekorativer Phantasie hatten die italienischen Maler 

sich unterdes auf den Leinwanden der Bithne gesichert. Wir sahen 

schon, wie die Prospektenmaler von Bologna, dem Brennpunkt der 

damaligen Monumentaldekoration, sich als Ornamentschopfer vor 

anderen bewahrten. Von Agostino Mitelli, Domenico Santi und Carlo 

Buffagnotti sind auch einige kleinere Folgen radierter Theaterdekora- 

tionen bekannt. Werke gro®eren Umfangs rufen auch auf der Kupferz 

platte erst die Meister aus der Familie der Galli aus Bibiena bei 

Arezzo hervor, aus der durch drei Menschenalter acht Mitglieder an 

hejmischen und fremden Héfen die Fithrung behauptet haben’. 

Fir die Biihnenhintergrunde und Kulissen ideale Architekturen, 

Hallen, Treppen, Héfe, Gartenausblicke, seltener einmal eine Burg, 

ein Kerker, ein Landhaus, fiir die rauschenden Kirchenfeste riesige 

Abschlu&bilder mit Gestalten aus der heiligen Geschichte, fiir die 

prunkvollen Trauerfeiern miachtige Aufbauten fiir Scheinsarge und 

W/anddekorationen: das alles erscheint wie auf den himmelhohen Lein- 

winden so auf oft riesigen Kupferplatten in allem Uberschwang einer 

grenzenlosen und doch wohlgeschulten Phantasie. 

Von dem ersten Grofmeister, Ferdinando Bibiena (1657—1727), 

liegt ein Band mit kleineren und groReren Radierungen vor, etwa 

siebzig Blatter unter dem Titel »Varie opere di prospettiva«, von 
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INANDO BIBIENA ARCH DEL= PIETRO GIOANT ANATT RECE 

Abb. 123 Ferdinando Bibiena 25-25 

Carlo Antonio Buffagnotti und Pietro Giovanni Abati flott radiert: 
freieste Buhnentraume, kiihne Deckenstiicke, kolossale Katafalke, als 
Sondergruppe auch eine Reihe von Kulissen fiir zwei Opern, die in 
Turin aufgefiihrt worden waren. Datiert ist eines der Blatter aus 1703. 
Wie der Meister seine Traume dort, wo es angebracht war, zu banz 
digen wufite, zeigt er selber in dem schénen, vornehm ausgestatteten 
Lehrbuch, der »Architettura civile preparata su la geometria«, das er 
1711 in Parma mit gro®Bgedrucktem Text und eigenhandigen Radie- 
rungen herausgab. Es behandelt nicht nur die Perspektive mit besonz 
deren Beispielen der Bithnenmalerei, sondern vor allem die Saulenz 
ordnungen mit einer Fiille selbstandiger Gestaltungen. Die weich verz 
treibende, aber kithnlichst kombinierende, auch allen Anregungen der 
Natur zugangliche Formensprache ist ein begeisterndes Zeugnis fiir 
den Kraftstrom, der diese in ihrer Art groGe Persénlichkeit durchflutet. 
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Der bedeutendste seiner Sdhne, Giuseppe Bibiena (1696—1756), 
fand als Nachfolger des Vaters den Mittelpunkt seiner weitverzweigten 

Tatigkeit am wiener Kaiserhof. Eine Folge groferer Blatter von der 

Hand deutscher Stecher gibt seine Anordnungen fiir die Aufftthrung 

eines Festspiels unter freiem Himmel 1723 in Prag wieder, mit Grund- 

ri8 und Zuschauerempore und den reich belebten Griinden voll anz 

tikisch verkleideter Gegenden und Vorgange. Auch die aufwandige 

Sammlung von Erfindungen aller Art, die nach ihm, von 1740 datiert, 

als »Architetture e prospettive« bei Pfeffel in Augsburg erschienen 

ist®, dem Kaiser Karl VI gewidmet, bringt nicht mehr fliichtige Ra- 

dierungen, sondern héchst saubere Stiche: Katafalke fir die Leichen- 

feiern miachtiger Fiirsten, in Grundrissen, Aufrissen, Schnitten und 

Ansichten, Theatergriinde aller Art, ausgefiihrt oder nur entworfen, 

auch eine Gruppe wirksamer Kirchendekorationen mit Vorgangen der 

Leidensgeschichte vor steilen Freitreppen und hohen Hallen fur die 

Feier des heiligen Grabes in der Hofburg. Giuseppe ist an ure 

wiichsiger Kraft dem Vater nicht gewachsen, aber achtunggebietend 

durch die sichere Zucht im Grofen wie im Kleinen. 

Die Kunst dieser Gelegenheitsdekoratoren nahrte sich an der Fille 

festlicher Veranstaltungen, in denen damals die italienischen Hofe 

wetteiferten. Von ihnen gibt uns die kaum ubersehbare Literatur der 

Festberichte aller Art ein buntes Bild. Wie die Hofleute, die Poeten 

und die Komponisten sich fiir die Dichtung und die Musik einsetzten, 

so die besten Architekten und Maler fiir die Augenweide, der jene Zeit 

ernstesten Wert beimaf. In Italien gab nicht, wie in Frankreich, ein ein 

heitliches Konigshaus Anlaf zu feierlichen Einzugen. Auch die Wahl- 

und Krénungszeremonien, die in der deutschen Festliteratur voran- 

stehen, fehlten; es ist eine Ausnahme, wenn als frithestes Werk uber ein 

Fest in Italien der Niederlander Nicolas Hogenberg auf einer Reihe 

grofer Platten den Einzug Karls Vit dem Pabst Clemens VII geleg
ent- 

lich der Kaiserkrénung in Bologna 1530 darstellt. Dafiir gibt es seit etwa 

1550 eine késtliche Kette kleinerer und groferer Berichte uber hofische 

Festspiele bei Hochzeiten und ahnlichen Anlassen. Dem Zeitalter, 

das mit Ariost fiir Ritterromantik schwarmte, sagten vor allem Turniere 

und dhnliche harmlose Wettkampfe zu Lande und zu Wasser zu. Wir 

kennen solche seit 1556, unter den Kiinstlern finden wir Krafte wie 

Callot und della Bella. Wahrend die Ritter sich und ihre Pferde aus- 

putzten, ward der Kampfplatz, die »barriera«, festlich gestaltet. Auf- 

ziige mit kishn getiirmten Wagen schlossen sich an; sie bildeten auch 

bei kirchlichen Feiern ein wirksames Mittel, die Glaubigen hinzu- 

Abb. 124 
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Abb. 124 Giuseppe Bibiena 31:47 
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reifen. Auch die Kunst der Feuerwerkerei, urspriinglich aus dem 

Kriegswesen erwachsen, hat von Italien aus ihren Siegeszug an- 
getreten; die kolossalen Riesenschlésser, die am Vorabend des Peter- 

und Paulfestes auf dem Petersplatz in Rom ihre Raketen und Garben 

gen Himmel sandten, pflegten auf grofen Kupferstichen verewigt zu 

werden. Mit kaum glaublicher Pracht wurden die Trauerfeiern aus- 

gestattet, die man iiberall in Italien nicht nur fiir das eigene Herrscher- 

haus, sondern auch fiir verwandte Firsten und Furstinnen herrichten 

zu miissen glaubte: die Kupfer erzahlen davon, wie man das Aufiere 

und Innere der Kirchen verkleidete und die Sarggeriiste mit Saulen, 

Kuppein und Figurenschmuck bis an die Gewolbe hochfuhrte. Fur 

die Biihnenmalerei im engern Sinne stellten die seit 1600 immer hau- 

figeren Biuthnenfeste, die Sings und Tanzspiele, reichste Aufgaben. 

Bald hatte die italienische Oper sich die damalige hofische Welt er- 

obert. Besonders in Wien und in Miinchen hat man Wert darauf ge- 

legt, Dichtung und Dekoration im Druck festzuhalten. Neben den 

Bibiena begegnen uns erfindungsreiche Spezialisten, wie Lodovico 

Burnacini u. a. 

Seit die herrlichen Kupferwerke iiber die kéniglichen Vermahlungs- 

feste in Paris den Mafstab fiir solche Berichte ins Majestatische 

steigerten, wollten auch italienische Fursten nicht nachstehen. Ein 

Prachtdruck, die »Narrazione delle feste in Napoli« berichtet 1749 

iiber eine vom K6nig veranstaltete Feier aus Anlafi der Geburt des 

Thronfolgers, bei der Vincenzo Ré in den Salen traumhafte Deko- 

rationen aus Architekturen, Stoffbehang und Spiegeln und auf den 

StraBen riesige Geriiste und Feuerwerkbauten erdichtet hatte. In 

Parma gab man 1769 zu Ehren einer Hochzeit ein feenhaftes Ritter- 

turnier, das in einem iippigen Foliobande mit allen Einzelheiten dar- 

gestellt ist: Descrizione delle feste celebrate in Parma. Noch Napoleon 

ist in Italien mit ahnlichem Geprange gefeiert worden. 

Nebenher Iauft auch iiber Theaterbau und Bihneneinrichtung 

eine lehrreiche Literatur, zu der Palladio, der Erbauer des Teatro 

Olimpico in Vicenza, auch theoretisch den Grund gelegt hat. Es seien 

nur zwei seltene, gleichzeitige Biicher aus abgelegenen Orten genannt: 

Scipione Chiaramonti, Delle Scene e teatri, in Cesena 1675, und Motta, 

Trattato sopra la struttura de teatri e scene, in Guastalla 1676. Der 

Bau gréGerer Theater beschaftigt dann vor allem das ausgehende 

18. Jahrhundert und steht im Zeichen des Klassizismus. 
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Abb 12) Peter Paul Rubens 50:31 



Abb. 126 Artus Quellin 7:21 

DAS BAROCK IN DEN NIEDERLANDEN 

Den Landsleuten des Hieronymus Bosch und des Cornelis Bosch 

ging der Uberschwang des Barocks unschwer ein. Doch hielt ihm auf 

hollandischem Boden der zweite Grundzug niederlandischen Wesens 

die Wage, der niichterne Wirklichkeitssinn; er unterwarf sich insbe- 

sondere die Baukunst. Die regeren Flamen schiitzte der gewohnte 

Verkehr mit Italien und seiner monumentalen Gesinnung gegen die 

verworrene Ornamentensucht, der die Handwerker der deutschen Spat- 

renaissance verfielen. Der grofe Bahnbrecher fiir Form und Farbe der 

Malerei, Peter Paul Rubens, hatte acht Studienjahre im Siiden ver- 

lebt. Wir haben gesehen, wie er aus Genua Aufnahmen der Palaste 

mitgebracht hatte und 1622 verdffentlichte. Was er selbst auf seinen 

Bildern an architektonischem Beiwerk einfugte, was er als Rahmen 

um die Nachbildungen seiner Gemilde stechen lief und bei dem Bau 

seines eigenen Hauses und einiger anderer Gebadude an Formen anz 

wendete, war vollbliitiges Baue und Zierwerk des in sich gefestigten 

Frithbarocks. Seine sieghafte Schépfermacht im Dekorativen zu ere 

proben gab ihm 1635 der Einzug des Statthalters Erzherzogs Ferdi- 

nand in Antwerpen Anlaf: die Ehrenpforten, Prunkwande und Festz 

tempel mit ihrem breit angelegten gemalten und plastischen Schmuck 

sind in glanzenden Stichen des Theodor van Thulden unter dem 

Titel »Pompa introitus Ferdinandi« mit Text von Gevarts 1641 erz 

schienen. Sie stehen da wie zwingende Wegweiser in ein ersehntes 

Neuland. 

Allerdings hat es dem genialen Breschenschlager an gleichwertigen 

Mitstreitern gefehlt. Sein Altersgenosse Jacques Francquart in Brissel 

(1577—1651), der um 1617 den ersten Band eines »Livre d’architec- 

ture« mit Portalen und etwa gleichzeitig ein Werkchen
 mit Zierschildern 

(Cent tablettes et escussons) hat stechen lassen, gefallt sich zwar in 

Abb. 125 
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schwellendem Rollwerk undkecken Giebeldurchbrichen; zugleich aber 

mahnt er seine Leser, das ornamentale Beiwerk neben den Bauformen 

bescheidentlich zuriickzuhalten und stellt sich selber unter solchen 

Bann. Bald verschob sich der Mittelpunkt niederlandischen Kunst- 

lebens vom lebensfrohen Antwerpen in das kithlere, biirgerlich wohl- 

gesetzte Amsterdam. 

Bevor aber dort die antikische Vernunft sich mehltaugleich tber 

triebkraftiges Wachstum breitete, haben die hollandischen Hand- 

werker noch einmal ihre Phantasterei unbandig spielen lassen. Der 

Schreinerei zwar stellten die Zweckanspriiche und die Uberlieferung 

feste Grenzen; die einfluBreichen Entwirfe des Paul Vredeman deVriese, 

die 1630 als »Verscheyden Schrynwerck« ver6ffentlicht und 1658 neu 

verlegt wurden! weichen von der besonnenen Art seines berithmten 

Vaters Johann Vredeman nicht weit ab. Die diirftig zusammengeflickte 

»Officina arcularia«, der »Schreinerladen« des Verlegers Crispin de 

Passe des Jiingeren von 1642 tut nichts Ernstliches hinzu. 

Um so freier aber schalten gegen 1650 mit der Formenmode der 

Zeit die Silberschmiede, die Meister der Treibkunst”. Sie spotten 

jeder tektonischen Bindung. Ihre Phantasie bohrt sich ein in das dehn- 

bare, schmiegsame Element des Rollstoffes, das j edem Zug und Druck 

gehorcht. Unter den Eindriicken ihres Hirns und ihrer Finger quillt 

und schwillt und durchschlingt sich die Masse und wachst aus zu Ge- 

bilden, wie sie kaum die Spatgotik und das Rokoko kecker und un- 

befangener gezeugt haben. Auch jetzt aber wei noch jeder Schaffende 

selbst das Absonderlichste zu einer in sich restlos geschlossenen Ein- 

heit auszupragen, Flachen und Umrisse, die Ganzform und jeglichen 

Schmuck bis in das Figurenspiel hinein. Im Stich hat vor allem der 

Utrechter Adam van Vianen, geboren 1595, aus einem weitverzweigten 

Edelschmiedsgeschlechte, solche Erfindungen festgelegt, drei Hefte 

mit je 16 Blattern, mit dreisprachigen Titeln, auf hollandisch »Con- 

stige Modellen van verscheyden silvern vasen«, von Theodor van 

Kessel mit wahlverwandter Fugsamkeit radiert, von Adams Sohn 

Christian »de Viana« in Utrecht herausgegeben: Gebrauchs- und Zier- 

gerat, vorzuglich Kannen, auch Tellerstiicke und Leuchter, alles voll 

weichen Gewoges, meist in nicht ungefalligem Einklang, bisweilen 

die kleineren Figuren nicht véllig in die fleischigen Massen verwoben. 

Wer das verwegene Spiel ohne Vorurteil beschaut, mu trotz allen 

Widerspruchs seine Freude daran haben®. Aus den gleichgestimmten 

Werkstatten in Amsterdam hat der Verleger Clement de Jonge ein 

lustiges Sammelbuch von Mosyn und anderen stechen lassen, »Conz bb. 127 
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Abb. 128 Philips Vingboons Teil, 38:11 
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stige Vindingen«, »um in Gold, Silber, Holz und Stein zu werkeng, 

nach den »Inventien« von Gerbrandt van den Eeckhout, J. Lutma, 

A. und P. van Vianen, Gebrauchstypen der Zeit nebst niitzlichen 

Einzelheiten, das Beste zu voller Harmonie abgerundet. Zwei dieser 

Meister versuchen sich auch an oft fratzenhaften Zierschildern ahn- 

lichen Gefiiges: Johannes Lutma 1653 und 1654 in mindestens zwei 

Heften »Compartemente« und»Verscheide Snakeryen« und Gerbrandt 

van den Eeckhout, wahrscheinlich der bekannte Rembrandtschiiler, 

der Sohn und Bruder von Goldschmieden, in seinem »Niewe Comz- 

partemente«. So locker beide die Ziigel fiihren, so entgleiten sie doch 

niemals ihren Handen. 

In das Knorpelwerk der Amsterdamer drangt sich hie und da, zu- 

nachst noch stérend, ein neues Motiv, natiirliche Blumen und Friichte 

nebst Muscheln, zu Zierbehang aufgebunden. Die Blumenfreude, 

in Holland bodenstandig und schon im 16. Jahrhundert auch durch 

gestochene Vorlagebiicher bewahrt, lost nunmehr die Nachhut des 

Rollwerks auf allen Gebieten ab. Ihr starkster Gestalter wird der 

geniale Dekorator, Artus Quellin (1609—1668), der durch seine figiir- 

lichen und ornamentalen Bildwerke dem sachlich niichternen statt- 

lichsten Gemeindebau dieser Zeit, dem Rathaus von Amsterdam, seit 

1648, Seele und Herz verliehen hat. Wie die innerliche Glut seines 

flamischen Gebliites auf holldndischem Boden zu breiter Behaglich- 

keit sich dimpft, kann man aus den malerischen Atzungen seines Sohnes 

Hubert in dem schénen Werke »de voornaemste Statuen ende Ciraten 

vant konstryck Stadthuys van Amstelredam«, zwei Teile 1665 und 

1668, ersehen. 

Das Haus aber, iiber dessen Giebel und Wande Quellin, der feurige 

Rubensschiiler, seine ippigen Gestalten und Gehange breitete, war der 

Gegenpol seiner malerisch bedingten Kunst, ein Musterbeispiel des 

Sachbaus, den die Hollander von je gepflegt und seit einem Menschen- 

alter durch Gelehrsamkeit gefestigt hatten. In Amsterdam ist zuerst 

1619 und mit vielerlei Beispielen 1642 der Vignola neu erschienen, 

1640 der Scamozzi, 1649 bei Elzevier in sch6nem Druck mit fleifigen 

Erklarungen der Vitruv. Ihren Lehren getreu bleibt der Unterstrom 

der hollandischen Architektur die gelassene Art, die sich durch keine 

Zustrémungen triiben la®t, weder durch die Rollwerksneigung der 

Spatrenaissance — man vergleiche die besonnenen Altersbauten des 

1621 verstorbenen Hendrik de Keyzer in seiner»Architectura moderna
«, 

1631 erschienen — noch durch die Blumenlust nach 1650. Dafiir ist die 

niichterne Architektur des Rathauses von Amsterdam, das Werk des 

Abb. 126 
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Abb. 129 Tieleman van der Horst 19:24 

Jacob van Campen, das beriihmteste Zeugnis: Afbeelding van’t Stadt 
Huys van Amsterdam, 1661. Diese Gesinnung spricht sich aufs Reinste 
aus in den stattlichen Werken iiber die Bauten der beiden tatigsten 
Baumeister, des Pieter Post (1598 bis etwa 1669), dessen »Ouvrages 
d’architecture«auchan zierlicher Innendekoration klassizistischer Richz 
tung reich sind, und des Grofmeisters des hollandischen Biirgerhau- 
ses, Philips Vingboons (1608—1675), von dem die »Gronden en afe 
beeldsels der gebouwen« mit ihrem ersten Teil 1648, dem zweiten Teil 
1674 und als Gesamtausgabe 1688 herauskamen und die wachsende 
Wohnkultur der behabigen Kaufmannskreise anschaulich belegen. 

Aut solchem Boden war, wie nirgends sonst, der Klassizismu's 
der Franzosen willkommen, eingefiihrt durch die Nachstiche der 
emsig nach Fremdem auslugenden Verleger. Besonders fiir die Raum: 
kunst, fiir Kamine und Tafelungen ward Paris das giltige Vorbild; 
das lehren auch vereinzelte Sonderfolgen, wie die seltsamen Kamine, 
die Jacob Vennekool nach Portal- und Tiirmotiven bildete: Poorten 
en Portalen als Schowmantels. Auch die sprudelnde Laune des geist- 
reichen Parisers Daniel Marot, der sich 1685 als Flichtling im Haag 
niederlieSS und als Architekt Wilhelms von Oranien Einflu8 gewann, 
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hat unter den kithlen Hollandern wenig Nachfolge gefunden. Was 
in Holland in seinem Sinne entstand, tragt franzosische Namen: die 
fréhliche Dekoration eines Prachtwagens, in dem der spanische Ge- 
sandte, der Herzog von Ossuna, 1713 in Utrecht einzog, von dem 

tatigen Buchkiinstler Bernard Picart, und die feingestimmten Land- 
schaften, die »Zaalstucken«, mit denen Isaac de Moucheron die Fest- 

sale reicher Hollander ausschmiickte. Das hollandische Burgertum 

lie sich weder durch barocke Leidenschaft noch durch franz6sische 

Spiellust aus seiner Ruhe riitteln. 
Will man schiatzen, was der Hollander von damals baulich geleistet 

hat, muf man die reiche Literatur von Ansichten behaglicher Land- 

hauser und Garten durchblattern, die eine Besonderheit des hol- 

landischen Architekturstichs bilden, von den malerischen Atzungen 

des Romain de Hooghe bis zu den ergiebigen Sammelwerken des 

Abraham Rademaker und seiner Genossen im 18. Jahrhundert: hier abp.150 

spricht zu uns das echte Holland. Fiir die Einzelstiicke des Garten- 

schmucks lie& man sich die Formenwelt der Spatzeit Ludwigs XIV ge- 

fallen, wohl auch mit recht reichlichem Aufwand, wie um 1704 in 

S. Schynvoets »Voorbeelden der Lusthof-Cieraden«, GefafSen, Obe- 

lisken u. dgl. 
Seither hat die Dekoration in den Niederlanden eigene Wege nicht 

mehr gefunden. Gelegenlich schlugen die Wellen des deutschen Ba- 

rockstils ans Land, wie etwa in den Zieraten, die 1739 in Amsterdam 

Tieleman van der Horst seinem schonen Werke tiber Treppenbau, der 

»Nieuwe algemene Bouwkunde«, einfigte. Aber nennenswerte Son abb.129 

derleistungen haben weder das spatere Barock noch das Rokoko im 

niederlandischen Ornamentstich gezeitigt. 

Abb. 130 aus Andries de Leth, de Vecht Teil, 9:20 

Jessen, Der Ornamentstich 13 
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Abb. 132 Jean Bérain 10:21 

DAS ZEITALIER.LUDWIGS XIV 

Die Kunst der franzdsischen Renaissance war in den Religionswirren 
vor der Zeit dahingesiecht. Die Genesung vollzog sich seit Heinrich IV 
unter dem Zeichen Roms. Aber dieses Rom barg nicht nur das klassi- 
sche Altertum, sondern mit gleichen Anspriichen die jugendfrische 
Kunst der Gegenwart, das werdende Barock. Das Wechselspiel dieser 
beiden Welten und die Versuche, sie zu versdhnen, haben zwei Jahr- 

hunderte lang die Geschichte der franz6sischen Kunst beherrscht?. 
DAS BAROCK UNTER LUDWIG XIII. Zunachst hatte Heinz 

richs Witwe Maria von Medici zum Wiederaufbau des pariser Kunstz 
lebens Scharen italienischer Kiinstler berufen und damit dem Barock 
in Frankreich eine Statte bereitet. Doch wiirdigte die kluge Frau auch 
die nordische, von den Flamen angeschlagene Tonart; Rubens hat gegen 
1625 fir sie im Luxemburgpalast die beruhmten Bilderreihen zum 
Ruhme ihres Gatten und ihrer selbst gemalt. Auch im Ornamentstich 
fanden das siidliche und das nordische Barock im Dienste der regsamen 

pariser Verleger gleichen Platz. 
Freilich waren die in Paris ansassigen Italiener, die wir schon 

kennen gelernt haben, keine Grofmeister; so von den Briidern Franz 
cini, den Wasserbautechnikern, weder Tommaso mit seinen Brunnen 

noch Alessandro 1631 mit seinen Portalen. Noch schwacher sind die 
Brunnen und Grotten des Francesco Fanelli. P. Firens stach bewegte 
Kartuschen nach angeblichen Zeichnungen der Zuccari, wahrend Mel- 
chior Tavernier seine »Compartiments« den keck geschwungenen Zier- 
schildern des Augsburgers Lucas Kilian abstahl. Von den hollan- 
dischen Erfindungen waren besonders Randornamente willkommen. 

1S" 
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Das Geistreichste aus den Niederlanden sind zwei bisher nur liicken- 

haft bekannte Folgen des Verlegers Pierre Firens, eines geborenen 

Flamen, die eine mit knorpeligen Schnorkeln und Finzelstticken, auch 

Léffeln und Gefafen, die zweite mit narrischen Mifgestalten echt ba- 

rocker Laune. Fiir beide gibt es Zeichnungen wahrscheinlich von der 

Hand eines Goldschmieds Arent van Bolten in Zwolle um 1637”. 

Diese Beispiele aus Nord und Siid riefen auch die Franzosen selber 
auf. Sie liefen nicht gedankenlos zu den fremden Formenkreisen uber, 
sondern suchten das freiere Neue mit der strengeren nationalen Uber- 
lieferung zu verséhnen. Aber das schwellende Zierwerk greift gern 
iiber die tektonischen Grenzen hinaus. Das kennzeichnet besonders die 
mehreren Hefte architektonischer Kleinwerke, von denen zwei in demz 

selben Jahre 1633 in Paris erschienen sind: von dem Architekten Pierre 
Collot die »Piéces d’architecture«, eine Folge von Kaminen, Portalenund 

Tabernakeln, mit weich gelapptem Rollwerk und frisch aufgefaften Fi- 
guren, und das.»Livre d’architecture« des jugendlichen J. Barbet, Altare 

und Kamine, von Abraham Bosse sehr zierlich gestochen. Von Collot 
ist eine zweite, kleinere Folge von Kaminen und Tiren, ohne Titel, 

gleichfalls nicht ohne Geist erfunden,nur leider recht fliichtig radiert. 
Nicht datiert sind die »Epitaphes« des N. Blasset aus Amiens (1600 
bis 1659), hangende Grabmiler, um deren klar umrissene Schriftflachen 
und klassizierende Bauglieder gebandigtes plastisches Beiwerk lagert. 

Im Ornament haben 1632 die flamischen Muster den Zeichner 
und Stecher' Daniel Rabel/(+ 1637) zu zwei Folgen zerfetzter Kartuschen 

um Bilder.und Landschaften begeistert, durchspielt von Masken und 
Mischfiguren. Besser als’an diesen gewagten Experimenten liefe sich 
die breite und doch mafvolle Auffassung des Rollwerks an den Ziez 
raten der vielen meisterlichen Stiche des Abraham Bosse (1602—1676) 
wurdigen, die uberdies ein lehrreiches Bild der Wohnungskunst jener 
Tage geben. Von geringerem Wert ist das kleine »de grotesco perutilis 
liber« des Nicaise Roussel, 1623 in London gestochen, ein oft recht 

wirres Gemisch von Ranken und Figuren. 

Dagegen verdient eine franzésische Sondergattung uber ihren Fach- 
bezirk hinaus Beachtung, die Muster zu Tep'pichbeeten, die in 
diesen Jahren mehrfach von nicht ungeschickten Erfindern erdacht 
worden sind. Den Anfang freilich macht nicht ein Kinstler, sondern 
ein braver Dilettant, der an Zirkel und Reifischiene seine beste Hilfe 

findet, der Doctor D. Lorris, Leibarzt des Herzogs von Wurttemberg, 
Grafen von Mompelgard. Er hat 1629 in Genf mit viersprachigem 
Text und vielen Holzschnitten einen »Thresor des parterres de l’univers« 
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herausgegeben, Gartenbeete teils im deutschen Geschmack mit aller- 

hand nicht eben grofziigigem geometrischem Spiel, teils franzdsisch 

mit Bandmustern, zu denen zwei Menschenalter vorher Jacques Anz 

drouet du Cerceau den Anstof gegeben hatte; eine dritte Gruppe 

gibt die damals unentbehrlichen Irrgarten. Allein die fortschrittlichen 

Gartner beruhigten sich nicht mehr bei solcher Zirkelkunst. Sie wollten 

als Grundlage ihrer Blumenpflanzungen die modischen Naturmotive, 

»broderies et autres gentillesses«, vor Augen haben. Dem kam der 

genannte Daniel Rabel 1630 durch ein hiibsch gestochenes »Livre de 

differants desseings de parterres« entgegen, Ranken mit magerem Blatt- 

werk und mauresken Einzelheiten, allerdings noch bescheiden an kinst- 

lerischem Gehalt. Weitere Folgen haben ein Monogrammist H. B. bei 

dem Stecher Jean Leclerc herausgegeben (Parterres et compartiments) 

und der pariser Gartner Pierre Betin 1636 in dem Hefte »Le fidelle 

jardinier«, Zu einem iiberraschenden Musterwerke solchen Flachorna- 

ments ist durch eine késtliche Reihe geraumiger, fein verteilter Ranken- 

ornamente der berithmte »Traité du jardinage« des Intendanten der 

K6niglichen Garten Jacques Boyceau sieur de la Barauderie geworden, 

den 1638 nach seinem Tode die junge Witwe seines gleich nach ihm 

verstorbenen Neffen und Nachfolgers herausgab. Von den gefalligen 

Beeten waren mehrere in den Schléssern Ludwigs XII ausgefthrt 

worden. Endlich hat ein Praktiker, der erste Gartner des Konigs, 

Claude Mollet, der schon Heinrich IV gedient hatte, 1652 seinem 

Lehrbuch »Théatre des plants et jardinages« in guten Stichen geschickte 

Erfindungen von der Hand seiner drei Sohne beigegeben. Der eine 

von diesen, André Mollet, war Hofgartner der Konigin von Schweden 

geworden und hat 1651 in Stockholm mit eigenen Entwirfen einen 

selten gewordenen »Jardin de plaisir« drucken lassen. 

Leidenschaftlicher als diese wackeren Gartner sind die Gold- 

schmiede dem unruhigen Geiste der Zeit gefolgt. Ein Nachklang 

gemessener Renaissance freilich sind noch die Schwarzornamente, 

mit denen die Franzosen spat, aber reif einem Lieblingsthema ihrer 

deutschen Zunftgenossen folgten. Noch unbeholfen 1598 und 1602 

Jehan Vovert, der auf der einen seiner Folgen das Schwarzornament 

um Anhanger ordnet. Dann mit dicht gedrangten Schweifranken 

M. Christollien und um 1615 Stephanus Carteron. Von 1614 bis 1619 

wetteifern drei raumsichere Meister: Jacques Hurtu in drei Folgen 

von erlesenem Geschmack, darin Uhrgehause, Anhangerflachen und 

Teilstiicke vergroBerten Mafstabes mit Schweifwerk oder voll gez 

schwungenen Ranken, J. Toutin in Chateaudun, der zwischen die 

Abb. 133 
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Abb. 133 Jacques Boyceau 13:22 

Schmuckteile seiner beiden Folgen allerlei Figuren mischt, wie etwa 
zwei Zimmerleute, die ein solches Stiick zersagen, und der anmutige, 
im Kleinsten geschickte Pierre Nolin. Auch nach Italien hatte die 
Gattung hiniibergewirkt: in Rom gibt der Stecher Giovanni Battista 
Costanctino 1615, 1622 und 1625 je eine Folge mit vergleichsweise 
kraftigen Schweifornamenten heraus, in Perugia ein Angelus Lazza- 
rinus ein Heft ahnlicher Art. 

Im Schmuck selber aber trat gerade jetzt an die Stelle der iiblichen 
Schmelzarbeit eine neue Mode durch die Begeisterung fiir Diamanten. 
Als Untergrund fiir sie zog man dem Golde das weife Silber vor. 
Das alte Roll- und Schweifwerk schien reif, durch zeitgemaSe Natur: 
muster abgelést zu werden. Allerdings sprach in dem Blattwerk der 
geraden oder schiefen Straufe, die jetzt zur Lieblingsform wurden, 
auch das Knorpelwesen noch ein kraftig Wortlein mit. Man schlitzte 
und locherte die Blatter und verdickte sie wie zu Erbsenschoten; so 
entstand die seltsame Mode, die man Schotenwerk genannt hat. 

Wir ahnten sie schon um 1614 in Versuchen, die der junge Wendel 
Dietterlin in Lyon angestellt hatte. Deutlicher ist sie vorbereitet in 
den »Tabulae gemmiferae«, einer Folge von 24 Schmuckstiicken, die 
P. Symony, wohl ein Goldschmied, 1621 in Strasburg von Isaac Bruun 
und Pierre Nolin hat stechen lassen. Bald erscheint sie ausgereift und 
hat um 1623 etwa zwolf pariser Goldschmieden zu groferen oder 
kleineren Folgen und einigen grofSen Einzelblattern AnlafS gegeben, so 

Abb.15¢ Balthasar Le Mersier, Gédéon Légaré, Rodolff Schulte, wohl ein Deut- 
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scher, u. a. Der Stecher Moncornet, der ihrer mehrere in Verlag nimmt, 

hat sie anziehender zu machen gesucht, indem er ihnen Landschaften 

und lustige Figuren in Callots Art zufiigte. 1635 schieben sich bei 
Francois Lefebure zwischen das Schotenwerk natiirliche Blumen ein, 

denen fortab die Zukunft gehért. Mit einem Gemisch aus beiden sind 
die mindestens fiinfzig seltenen Stiche des lothringer Goldschmieds 
Claude Rivard angefiillt (Daten 1647—1651), auf denen sich dichter 
Diamantschmuck und iiberfiilltes Kleingerat mit zahllosen Einzelheiten 
zu kaleidoskopisch wirren Eindriicken mischen. 

Moncornet hatte den Humor, die Gattung, die er selber aufgebracht, 

scherzend zu Grabe zu lauten. Unter den pariser Goldschmieden fand 

sich ein witziger Spotter, Daniel Boutemie, nach den verwitterten Zu- 

gen seines Bildnisses ein absonderliches Original. Er hat auf einem 

grofen Blatte die Karikatur einer Trinkschale gezeichnet, an deren 

unitbersehbar zerspaltenen und verbogenen Randern man drei Monate 

taglich eine neue Stelle finden kénne, um die Lippen anzusetzen. Und 

in einem Biichlein von zwanzig Blattern, dem »Ouvrage contenant 

plusieurs dessins de merveilleuse récréation« stellt er >in Gestalt ver- 

schiedener Finfalle iiber einen zerschnittenen Hut«, gleichfalls 1636 

je zwei toll phantastische Képfe mit tippigem Aufputz aus zerfasertem 

Lappen- und Knorpelwerk dar. Kein Wunder, daf eine Formenwelt, 

die so boshafte Kritiker fand, ihrem Ende nahe war. Als Ludwig XIII 

1643 in noch jungen Jahren starb, stand das Gegenspiel dieses Stils, der 

Klassizismus, bereit, dem Knorpelwesen die Herrschaft abzunehmen. 

DIE KLASSISCHEN STUDIEN UND DIE ARCHITEKTEN. 

Den Grund zum Klassizismus der Epoche Ludwigs XIV hat auch in 

der Kunst Kardinal Richelieu gelegt. Er hat 1640, zwei Jahre vor seinem 

Tode, Beauftragte nach Rom entsandt, um dort Kistler strengerer 

Gesinnung fiir Frankreich zu werben und alte Baureste abzuformen. 

Daran hatte der Tischler Adam Philippon teilgenommen. Dieser lief} 

1645 durch seinen einstigen Lehrling, den jungen Jean Lepautre, eine 

anregende Sammlung romischer Bauzieraten radieren, die »Curieuses 

recherches de plusieurs beaus morceaus d’ornemens antiques et 

modernes«, Kapitelle, Basen und Postamente, Friese und Rosetten, 

Masken und Halbfiguren, bald klassisch im Sinne der spaten, fast 

barock zu nennenden rémischen Antike, bald auch wohl vollig neu- 

zeitig bewegt, wie sie sich eben im Skizzenbuche des Romfahrers trafen. 

Solche Vorbilder zu ermitteln und fiir die Gegenwart zu verarbeiten 

ward das Ziel der beiden folgenden Jahrzehnte auch im Stichz und 

Buchwesen. Die Zeit war reif fiir eine neue Kunst. Das zeigt sich 
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daran, da®B eine ganze Schar junger Kiinstler gleichen Alters und 
gleicher Tatkraft sich in ihren Dienst stellte. Sie waren 1640 eben 
zwanzig Jahre alt; meist haben sie damals Rom besucht. Unter ihnen 
die Fuhrer der kommenden Formenbewegung auch im Ornamentstich: 
Charles Lebrun, der kiinftige Herrscher tiber die franzésische Werk- 
kunst, Jean Lepautre, der unerschopfliche Ornamentist, und Jean 
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Marot, der fahigste Architekturstecher der nachsten Jahrzehnte, nebst 

seinem Gesinnungsgenossen A. Pierretz. 

Gegen diese junge Zukunft wollten die Alten nicht zuriickstehen, 
griffen aber die Sache recht akademisch an. So der anspruchsvolle 
Hofmann »sieur« Charles Errard (1606—1689), Maler und Architekt, 

spater Direktor der Académie de France in Rom, in mehreren aufz 
wandig gestochenen Folgen, davon zwei 1651 der Konigin Christine 
von Schweden gewidmet: Friese, nach antiken Anregungen hergerichtet 
(Divers ornements), die Trophaen Caravaggios (Divers trophées) und 
korrekte Aufnahmen von Marmorvasen (Recueil de divers vases anti- 

ques), alles anspruchsvoll vorgetragen und doch sehr dirftig erfafst. 
Achtung verdient dagegen die reichhaltige Sammlung mannigfaltiger 
Friese und Rosetten, die auf Grund seiner klassischen Studien der 

ehrwiirdige Maler Jacques Stella (1590—1657) planvoll und launig 
komponiert hatte, und die 1658 aus seinem Nachlaf§ seine Nichte 
Claudine Bouzonnet von der geschickten Francoise Bouzonnet stechen 
lie: Divers ornements d’architecture aprés l’antique. Wie der gedie- 
gene Gestalter hier alten und neuen Anregungen selbstandig nach- 
geht, so hat er weiterhin auch GefaSe gezeichnet, strenge Aufnahmen 

der klassischen Marmorvasen, Proben kecker Bronzen aus der italiez 

nischen Renaissance und geschmackvolle eigene Erfindungen; auch sie 
hat seine Nichte 1667 als ansehnliches »Livre de vases« ver6ffentlicht. 

Das Meisterstiick peinlich genauer Aufnahme, noch heute wert- 

voll, hat spater unter Colberts Schutz der junge Architekt Antoine 

Desgodetz (1653-1728) vollbracht, als er von 1674 ab die Bauten 

des alten Roms in Grundrissen, Fassaden und Einzelheiten vermai 

und 1682 in dem stolzen Bande »Les édifices antiques de Rome« in 

grofen Kupfern bester Stecher verdffentlichte. Hier war ein fester 

Ausgangspunkt fiir die theoretischen Studien gewonnen, auf die 

dieses riickschauende, mit Gelehrsamkeit bepackte Geschlecht viel 

Miihe und Zeit verwendet hat®. Wir konnen aus dieser Literatur nur 

einige fiir die Anschauung besonders eintragliche Beispiele nennen. 

Die lehrreiche »Paralléle de l’architecture antique et de la moderne« 

des vornehmen Dilettanten Roland Fréart sieur de Chambray, 1650, 

stellt hinter sorgfaltigen Kupfern ausgewahlter Stiicke der antiken Ordz 

nungen jeweils die Auffassung der zehn bedeutendsten friiheren Theo- 

retiker iiber die Proportionen zusammen. Die klassische Vitruvaus- 

gabe der Epoche hat 1673 der vielseitige Arzt Claude Perrault (1613 

bis 1687) besorgt, eine Ubersetzung ins Franzosiche im Auftrage Col- 

berts, dem Kénige gewidmet, mit grofsen, scharfen Kupfern: Les dix 
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livres d’architecture de Vitruve. Das stattliche Werk wird erganzt durch 
eine ebenso sauber illustrierte Darstellung der Saulenordnungen, die 
derselbe Perrault 1676 als »Ordonnance des cing espéces de colonnes« 
hat folgen lassen; auch sie hat Colbert in seinen Schutz genommen. 
Neben diesen hoéchst ernsthaften, gleichsam h6fischen Publikationen 
jener gelehrten Kunstfreunde haben die privaten Versuche des alternz 
den und verbitterten, einst als Stecher so verdienten Abraham Bosse 
keinen leichten Stand: er brachte 1659 in den »Représentations géo-z 
métriques de plusieurs parties de batiments« an der Hand der Ordz 
nungen korrekte Portale eigener Erfindung und 1664 in zwei Werken, 
»Traité des maniéres de dessiner les ordres« und »Des ordres de coz 
lonnes en !’architecture« neben den Grundproportionen hiibsche Ver- 
zierungen fiir die feineren Glieder und allerhand anregende Vermes- 
sungsgedanken. Mehr den Worten als den Bildern dankt seinen Ruf 
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der dicke Foliant, in dem seit 1675 der Mathematiker, General und 

Lehrer der Baukunst Francois Blondel (1618—1686) seinen »Cours 

d’architecture« an der pariser Akademie niedergelegt hat. 
Zum Glick hat all dieses Gelehrtenwesen die Baukunst in ihrer 

schopferischen Tatigkeit nicht gestért. Der geistige, politische und 
wirtschaftliche Aufschwung Frankreichs stellte in Stadt und Land eine 
beneidenswerte Menge von Aufgaben. Daf wir hier auf das Ergie- 
bigste unterrichtet sind, ist das Verdienst des trefflichen Jean Marot, 

des unermiidlichen Schopfers von gegen tausend Architekturstichen’*. 
Er ist um 1619 als Sohn eines Tischlers in Paris geboren, war vielleicht 

mit Philippon in Rom und hat seine Radiernadel zunachst an mehrere 
architektonische Bucher gewendet. Vor allem aber hat er fiir die Ver- 
leger Francois Langlois genannt Ciartres (+ 1647), Pierre Mariette und 

den eigenen Vertrieb eine schwer zu ordnende Fille von Einzelblattern, 
Gruppen und Folgen hergestellt. Er datiert fast nie, hat nur im An- 
fang seine Hefte mit Titeln versehen, spater aber die Abziige nach 
dem Wunsche der Kaufer zu Banden wechselnden Inhalts vereinigt. 
Uberdies sind die Platten nach seinem Tode weiter verkauft und zum 
Teil noch hundert Jahre spater neu abgezogen worden. Er fihrt eine 
feine Nadel; nur im Figiirlichen ist er unbeholfen und wird gelegent- 
lich von seinem Altersgenossen Jean Lepautre unterstiitzt; spater hat 

sein begabter Sohn Daniel Marot mitgearbeitet. 
Man mu® scharf acht geben, um auf seinen Stichen Aufnahmen und 

eigene Erfindungen zu unterscheiden. Jene iiberwiegen nach Zahl und 

Wert. Der Baugeschichte seines Vaterlandes hat er, wie einst Ducerz 

ceau, den unschatzbaren Dienst erwiesen, alle bedeutenden Bauten 

dieser rastlosen Zeit in Plan und Aufbau anschaulichst festzuhalten. 

Aufser in einigen fein gestochenen Folgen der Frithzeit, meist Kirchen 

und Portalbauten in Paris, hat er seine Aufnahmen in zwei Sammz- 

lungen herausgegeben. Kleineren Formats ist der »Recueil des plans, 

profils et élévations des plusieurs palais batis dans Paris et aux envi- 

rons par les meilleurs architectes du royaume«, 112 Blatt, unter 

Sammlern der »kleine Marot« genannt. Aus grofen, oft ibergrofen 

Blattern besteht der »gro®e Marot«, eine Sammlung von meist 195 

Stiicken, ohne Titel, nur mit einem Inhaltsverzeichnis (Table du re- 

cueil cy dessus des planches des sieurs Marot Pére et fils), unter ihnen 

besonders eingehend Gruppen iiber den Louvre und die Tuilerien. 

Die Architekten von Ruf pflegt er zu nennen. Aus Eigenem mischt 

er einzelne Bauten und Plane ein, auch eine Folge antikisierender Ver- 

suche, wie Triumphbégen. Im iibrigen hat er seine eigenen Erfindun- 
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gen besonders in der fritheren Zeit nach 

den Gegenstanden zu Folgen vereinigt, 
Portale, Altare, Grabmaler, Kamine, 

auch einiges fiir den Innenschmuck, wie 
Alkoven, Decken, bekronte Turen, ein 

Heft gefalliger Friesverzierungen, fiinf 
Folgen von Vasen und vielerlei Gitter. 

Ihm sind alle Motive klassischer Gelz 
tung zur Hand; allein es will ihm nicht 
immer gelingen, sie unter einander und 

zu dem stets strengen Kernbau abzu- 
stimmen und dasvon den Vatern Ererbte 
sich ganz zum Eigentum zu machen. 
Doch verdient sein ernstes Bemithen in 
jedem Falle hohe Achtung. 

Dem Jean Marot nachst verwandt 

durch Technik und Gesinnung ist der 
feinnadlige Radierer A. Pierretz, der seit 
1647 im Verlag des Fr. Langlois und 
seiner Witwe vier zierliche Folgen hat 
erscheinen lassen. Ein Heft von Skizzen 
antiker und neuerer Bruchstiicke, ahnz 

lich dem Philippon, Waffen, Friese, 
Masken u. a. (Recherche de plusieurs 
beaux morceaux d’ornemens) und drei 
Reihen eigener Erfindungen voll fleiBig 
aufgegriffener klassischer Motive, noch 
nicht ausgereift, aber im Ornamentalen 
wie Figtirlichen dem Marot mindestens 
ebenbiirtig: Portale (Livre d’architecz 
ture de porte et cheminées), Kamine 
(Desseins de cheminées) und Altire 
nebst Grabmalern (Livre d’autels et 
d’epitaphes). Man méchte annehmen, 
daf der vielversprechendé Kistler frith 
verstorben sei. Ein jiingererVerwandter, 
der sich Pierretz le jeune nennt, ist 1666 
in vier Folgen von Fillungen, Troz 
phaen und umrahmten Gefafen ein nur 
mafsiger Radierer und Erfinder. 
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Was andere Architekten an eigenen Werken stechen liefSen, ist 

nichts Grofes. Der tiichtige Pierre Le Muet (1591—1669), in erster 

Linie Festungsbauer, hatte schon 1623 unter Ludwig XIII eine »Ma- 
niére de bien bastir pour toutes sortes de personnes« herausge- 
geben, die 1647 neu verlegt und um »Augmentations de nou- 
veaux bastimens« erweitert wurde: Entwiirfe fiir stadtische Wohn- 
hauser, vom einfachsten Einfensterhaus aufwarts, klug ersonnen und 
sorgsam gezeichnet. Ein Jahr danach, 1624, hatte der Arzt Louis Savot 
als verninftiger Baufreund und Hygieniker Lehren tiber den Woh- 
nungsbau drucken lassen, die noch 1685 dem Architekturprofessor 
Francois Blondel so wertvoll schienen, daf er sie als »L’architecture 

francaise des bastimens particuliers« mit zeitgemafen Anmerkungen 
neu herausgab. Praktischen Aufgaben gilt auch das Werk, das 1652 
der junge Architekt Anthoine Lepautre (1621—1682) in Stichen seines 
beriihmten Bruders Jean herausgab, spater bei Jombert neu verlegt, mit 

sorgsam durchgefithrten Entwiirfen ansehnlicher Stadt- und Land- 

hauser in Grundri®, Ansichten und einigen Einzelstiicken. Selber hat 

die Radiernadel der mittelmafige Pierre Cottart gefiihrt: er begann 

als Marots Konkurrent 1648 mit Aufnahmen pariser Kirchen (Recueil 

de plusieurs piéces d’architecture, qui sont a Paris) und brachte 1686 

einige eigene Bauten unter dem weitlaufigen Titel »Recueil des ceuvres 

du sieur Cottart«. Hin und wieder hat man fortab auch Einzelge- 

baude von Ruf in besonderen Werken dargestellt: so das Schlo& 

Richelieu in Stichen des Jean Marot, Jules Hardouins »Chateau de 

Clagny« 1680 und mehrfach das beriihmte Invalidenhaus mit seinem 

Dom (Le Jeune de Bullencourt 1683, Félibien 1706 und Pérau 1756). 

Wie so vieles Gut der Fremde, wurde auch die in Rom beliebte 

Gattung der Ansichtsstiche jetzt in Paris durch Kinstlergeist und 

Kiinstlerhand umgeformt und hat zum Ruhme der franzésischen Kunst 

wirksamst beigetragen. Der Grofsmeister ward Israel Silvestre aus 

Nancy (1621-1691), ein Landsmann und Gesinnungsgenosse des 

Callot; auf zahllosen kleineren Blattern setzten die Perelle und Aveline 

seine starken Werte in kleinere Miinze um. Die Bauten in Paris und 

besonders die Schlésser des Kénigs und des Adels stehen dank diesen 

Meistern mit dem bunten Beiwerk des damaligen Verkehrs der Nach- 

welt anschaulich vor Augen. Die Wifbegier richtete sich vor allem 

auf das Wunder von Versailles, den Brennpunkt der konig- 

lichen Bautatigkeit, zumal auf das Ganze seiner Anlage mit dem weit- 

laufigen Umwerk der Garten. Hier haben der grofe Israel und der 

geschaftsmaGigere Baustecher Pierre Lepautre, der friihreife Sohn des 
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Jean, vor und nach 1680 mit geraumigen Stichen eingesetzt. 1714 und 
1715 hat der Verleger Gilles Demortain als »Les plans, profils et élé- 
vations des ville et chateau de Versailles« eine Reihe grofer Ansichten 
und Plane ver6ffentlicht. Pierre Lepautre hat mit seinem sicheren 
Stichel die »Chapelle du chasteau de Versailles«, den anmutigen Bau 
Jules Hardouin Mansarts und Robert de Cottes, behandelt, der auf 

der Grenze zum fo genden Stilabschnitt steht. Auch Lenétres Gartenz 
kunst, die Terrassen, die Lauben, die Beete, haben Lepautre beschaf- 

tigt. Der kluge Félibien setzte 1676 seine gewandte Feder fiir ein Werk 
uber die bewunderte Muschelgrotte mit meisterlichen Stichen ebenso 
ein wie fur den Text zu Sébastien Leclercs Aufnahmen der dsopischen 
Fabeln an den Brunnen des »Labyrinthe«. Uberall stehen die héfischen 
Publikationen auf der vollen Hohe der Absichten des Kénigs und 
seiner Architekten. 

Fur den Tagesbedarf der Bauenden wuften die Verleger durch ihre 
vielerlei Einzelfolgen zu sorgen. Sie stellten aus ihnen gern auch 
Sammelbande zusammen unter vorgedrucktem oder nur geschriebe- 
nem Titel, bis zu dem »Répertoire des artistes« des Jombert aus dem 

Jahre 1764. Unter Ludwig XIV haben Nicolas Poilly und nach ihm 

Mariette solche Sammelbande aus ihrem Verlage »Architecture a la 
mode« genannt und darin Ornamente und Gerate, Architekturen und 

Gartenbedarf, Aufnahmen und Entwirfe bunt gemischt. Eine ahn- 

liche Sammlung ist handschriftlich als » Nouveaux dessins pour la dé- 
coration des maisons et jardins« bezeichnet. Die Architektur geht von 
nun ab aufs Ganze. 
DER BAROCKE EINSCHLAG: LEBRUN UND LEPAUTRE. 

Die Vorkampfer fiir die freiere Dekorationskunst wurden die Maler. 
Grundsatzlich freilich huldigten auch sie dem klassischen Ideal. Aber 
die unmittelbaren antiken Vorbilder ihrer Kunst, die gemalten Grot- 

tesken, waren dehnbarer als die Bauzieraten, mehr anregend als bindend. 

Uberdies waren die »Grotten« in den alten Kaiserpalasten Roms langst 
wieder verschiittet und fiir das Studium unzuganglich geworden. Wer 
fiir die Dekorationsmalerei Klassisches zu geben suchte, nahm viel- 

leicht Pilastermotive aus Rafaels arg verfallenen Loggien auf, wie der 

graziése Radierer F. de la Guertiére (Miscellaneae picturae vulgo 

Grotesques in spelaeis Vaticanis), oder gar, wie A. Pierretz, »Feuillages 

modernes« des »Mestre Francisque« aus Fontaineblau, die Fullungen 

des Holztafelwerks aus Rossos Galerie Franz I. Die Malenden selber 

folgten der schwerbliitigeren Auffassung der spateren italienischen 

Grotteskenmeister. Als der ehrwiirdige Simon Vouet (1590—1649) 
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nach langem Aufenthalt aus Rom heimkehrte und der Regentin ein 

Kabinet und Bad im Palais royal ausmalte, drangte er breite, volle 

Ranken und kraftige Figuren um die gerahmten Bilderchen. Diese 

Pilaster hat 1647 als »Livre de grotesques« sein Schwiegersohn gez 
stochen, der treffliche Michel Dorigny, der auch die Gemalde des 

Meisters, Grabstichel und Nadel gliicklich mischend, kostlich weich zu 

iibersetzen wufte. In seiner harteren Tonart ging auch der klassizis- 
tische Pedant Charles Errard diese Wege, als er um 1660 im Louvre 

fiir die junge Konigin Raume malte und als »Ornemens des apparte- 
mens de la Reine« stechen lief}. 

Wer aber als malender Jiingling mit offenen Augen um 1640 nach 
Italien zog, erfuhr das grofie Wunder seines Lebens nicht vor den 
toten Resten des Altertums, sondern vor der lebensprithenden Gegen- 
wart, in den Festsalen der Barberini in Rom und des Palazzo Pitti in 

Florenz, wo eben Pietro da Corona zwischen goldstrotzenden Stuck- 
rahmen seine genialen Scheinbilder auf die Decken gezaubert hatte. [hr 
Vorbild hat den leuchtenden Aufstieg des jungenCharles Lebrun bez 
stimmt®. Auch er ist 1619 geboren, eine Art von malerischem Wunder-z 
kind, schon mit 19 Jahren »peintre du Roi«, 1642—1646 in Rom von 
dem ernsten Nicolas Poussin beschirmt, mit 29 Jahren Besieger der ver 
zopften Malerzunft und Begriinder der Akademie, bald mit den be- 
deutendsten Innenmalereien beauftragt und von 1662 bis an seinen 
Tod 1690 Leiter aller kiinstlerischen Staatsbetriebe, der unbestrittene 

Fuhrer des Stils Ludwigs XIV. 
Man sollte meinen, daf§ er auch den Ornamentstich in seine Hand 

genommen hatte. Allein er selbst war Maler, nicht Stecher und hat 
seinen allherrschenden Einfluf§ durch seine zahllosen Zeichnungen 
(am Louvre allein bewahrt man ihrer dreitausend) und durch seine 

Mitarbeiter getibt. Von den meisterlichen Entwiirfen sind damals nur 

zwei Reihen gestochen worden: die geistvollen Aufteilungen fiir die 
zwolf Pavillons am Schlosse von Marly, als Fassadenmalereien gedacht 
(Divers desseins de décorations de pavillons) und die breit geschauten 
Brunnen und Meerfriese aus Gestalten der alten Gétterwelt, meist 
naturalistisch im Sinne der romischen Barockbildhauer, die Gedanken 
freilich meist herzlich platt. Seine entscheidenden Werke, die groSen 
Raummalereien, sind erst nach seinem Tode den Fachgenossen zu- 
ganglich geworden, die ihn fortan als den Klassiker der heimischen 
Dekorationskunst verehrten: die Apollogallerie (La petite gallerie 
du Louvre) 1698 durch noch unbeholfene Radierungen von St. Anz 
dré; die Gesandtentreppe in Versailles, die Ludwig XV um 1750 un- 
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begreiflicherweise hat vernichten lassen (Grand escalier de Versailles) 
1721, die »Grande gallerie de Versailles« gar erst 1752, beide allerz 
dings durch die glanzendsten Stecher Frankreichs. Auch die fritheste 
Schopfung des Meisters, »Les peintures de Charles Lebrun dans l’hétel 
Lambert«, hat man noch 1740 solcher Wiedergabe gewirdigt. Man 
kann an der Hand dieser Prachtwerke verfolgen, wie der leidenschaft- 
liche Bewunderer des Cortona trotzdem seinen Saiten stets die damp- 
fende Sordine des franzdsischen Geschmackes unterlegt. Uber die 
Decken der Kapelle und eines Pavillons in Sceaux unterrichten nur 

Einzelblatter. Liebevoll eingehend sind dagegen schon 1679 zwei 
Teppichreihen, die Elemente und die Jahreszeiten, verdffentlicht wor- 
den (Tapisseries du Roi), um 1714 dazu eine Folge aus der Geschichte 

des Meleager, die der Herzog von Orléans besa®; die Manufaktur 

der Gobelins stand vollig in Lebruns Zeichen. 
Was Lebrun selber dem Stich versagte, hat ganz in seinem Geiste 

dicht neben ihm der genialste aller jemals tatigen Ornamentstecher 
geleistet, der unvergleichliche Jean Lepautre®. Wiederum ein Alters- 
genosse, geboren 1618, nur ein Jahr vor Lebrun, zunachst in Philip- 
pons Tischlerwerkstatt geschult, wahrscheinlich mit ihm in Rom, seit 
1643 Stecher in Paris, 1644 durch ein figiirliches Skizzenwerk aus 
Italien, 1645 durch Philippons Fragmente bekannt. Er hat bis an sein 
Lebensende 1682 ausschlieG lich radiert, Brotarbeit aller Art, von Flug 

blattern und Geschaftskarten bis zu den k6niglichen Festberichten 
und Prunkwerken, wohl iiber 2200 Blatter; unter ihnen die Halfte 

ausdriickliche Ornamentvorlagen. Eine Hand von unerhérter Sicher- 
heit; meist soll er ohne jede Vorskizze unmittelbar in die Wachs- 
schicht gezeichnet und jene wunderbar malerischen Wirkungen her- 
vorgebracht haben, fiir die Michel Dorigny ihm Vorbild gewesen sein 

mag. Noch erstaunlicher aber ist die Kraft seiner Anschauung und 

die ohne Unterla®8 und Nachlaf flutende Erfindung. Was nur die 

Zeit nahe legte an antiken und barocken Formen, der strotzende 

Akanthus und die schwellende Kartusche, grofziigige Bauformen 

und zierlichste Glieder, klassische Gotter und héfische Modenarren, 

alles quillt ihm ohne jede Vorstudie aus innersten Gesichten zu und 

fiigt sich in mihelosem Spiel zu stets iiberraschenden Harmonien in 

einander. Vor diesen tiberredenden Einklangen schweigt aller Wider- 

spruch gegen den im Grunde aus zweiter Hand abgeleiteten Misch- 

stil. An personlichem Eigenwert wie an Schaffenskraft kommt diesem 

Erfinder kein anderer gleich. 

Lepautre hat meist Folgen von sechs Blattern radiert, fiir verschie- 
Jessen, Der Ornamentstich 14 

Abb. 136 



— 

tures de F; 

LIER GH 
Dir Bntres : 

Ct Brodeurs 

Abb. 138 Jean Vauquer 25:19 

dene Verleger, 1654 fiir van Merlen, 1657 fiir Pierre Mariette, 1659 
fiir N. Langlois, dann besonders fiir Le Blond, weniges im Selbstver- 
lag. Noch 1751 hat Jombert aus gegen 750 etwas vernutzten Platten 
ein dreibandiges Werk »Oeuvres d’architecture de Jean Lepautre« zu- 
sammengestellt; wer seine Nadel schatzen lernen will, suche frithere 
Abdriicke auf. So bewundernswert wie seine Hand und seine Phanz 
tasie ist die Weite seines Blicks und seiner Interessen. Zu der Fille 
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der Einzelheiten, der Friese, Pilaster und Fillungen, alle Aufgaben der 

Innenkunst, Decken, Wande, Alkoven, Kamine, Turen; weiter der 

ganze kirchliche Bedarf der Zeit, Altare, Kanzeln, Schranken, bis zu 

Weihwasserschalchen und Kelchen; aus freier Luft Portale und Garten, 

Brunnen, Ziervasen. Uberall das Einzelstiick freigebig zum Ganzen 
erweitert, strotzend umrahmt; wo immer es angeht, zwei Motive auf 

einem Blatte. Alle Raume bevolkert mit einem Gewimmel von sicherz 
sten Gestalten: Callot und della Bella scheinen neu zu erstehen. Ein 
koniglicher Verschwender spendet aus unversieglichem Besitz. 

Unter dem Zeichen solcher malerischen Gesinnung standen auch die 
prunkvollen Feste des jungen Konigs, der inzwischen die Regierung 
selbst in die Hand genommen hatte. Die sorgfaltigen Aufnahmen 
der flichtigen Vorgange haben vorwiegend Silvestre und Jean Le- 
pautre radiert. Dieser die Kronung in Reims (La cérémonie du sacre 
du Roi Louis XIV 1654) und den Einzug in Paris gelegentlich der 
Vermahlung 1660, »L’entrée triomphante de leurs Maiestez«, gedruckt 

mit Text von Troncon 1662, mit malerischen Aufbauten im Geiste 

des Lepautre; Silvestre das rauschende Reiterspiel von 1662 (Courses 
de testes et de bague, mit Text von Charles Perrault, dem bekannten 

Marchensammler, 1670) und 1664 das erste der mehrtagigen Feste im 
Park von Versailles mit Auffiihrungen, Ritter und Wasserkampfen, 
Mahlzeiten und Beleuchtungen, »Les plaisirs de l’isle enchantée«; Lez 
pautre endlich wieder die ahnlichen Veranstaltungen 1668, die erst 
1679 mit Text von Félibien herauskamen, und die glanzenden sechs 

Tage von 1676, die Jean Bérain als Hofzeichner geleitet hatte. 
EINZELFOLGEN AUS: DER ZEIT ‘DES AUFSTIEGS. Man 

sollte meinen, daf§ die Flut geistvoller Vorlagen, die aus Lepautres 
Werkstatt auf den Markt stromte, die ganze franzosische Dekorations- 

kunst iiberspilt hatte. Allein unmittelbar sind sie als Vorbild selten 
zu erkennen; die Schaffenden behaupteten sich als ihre eigenen Er- 
finder und fanden auch Verleger bereit. Nach solchen Meistern, meist 
angesehenen Mitgliedern der Akademie, ist eine ganze Reihe von 

Stichen entstanden, vor allem Ornamente, auch Decken, Gefafe 

und Gerate. Aus der scharfen Schule des Stella stammt Georges Char- 
meton (1623—1674), in seinen je vier Heften von Pilastern (Montants) 

und Masken und in fiinf Folgen Malwerk fiir Wande, Wagen u. dgl. 
allem barocken Uberschwang abhold, ein wenig mager, zumal in einem 
sehr brauchbaren Buche von Gesimsen und Profilen: Diverses corz 

niches choisies sur l’antique. Gefalliger, pinselmaBiger, durch htibsche, 

ein wenig su®liche Figuren wirkt sein Altersgenosse Nicolas Loir 
14% 

Abb. 137 
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(1624—1679)’ in drei Folgen von Wand- und Wagenmustern, in anz 
mutigen kleineren Breit- und Hochfillungen, je 24 Blatt, und in anz 
scheinend drei Folgen von Fachern. Aus den gleichen Motiven, sym- 
metrich aufgebauten Akanthusranken und Figuren, gestaltet sein jiinge- 
rer Bruder Alexis (1640-1713) seine vier Hefte von Fillungen und 
Friesen. In Bérains Kreis ist der bewegliche Jean Le Moyne (1638— 
1713) eingetreten. Er hatte an den Ornamenten der Apollogalerie 
mitgemalt und frih in sein Rankenwerk auch die kommende Mode, 
Liniene und Bandzierat, geschmiegt. Er hat 1676 selber in Bérains 
Verlag ein Heft mit Rankenfillungen gestochen, 1693 eine zweite 
Folge mit bunten Grottesken im Sinne des grofen Zeichners der 
Spatzeit; beide sind 1710 neu verlegt worden. Um seines Schépfers 
willen sei auch ein kleines Heft von Fiillungen und Friesen genannt, 
in die der berithmte Bildhauer Philippe Caffieri, geboren in Rom 
1634, seit 1660 in Paris, die ihm so gelaufigen Sinnbilder des Konigs 
anmutig verwoben hat. 

Diese Raumkiinstler brachten gern auch ihre Versuche an Mall und 
Stuckdecken auf den Markt. Als Altester ein Schiiler des Vouet, 
Jean Cotelle (1607—1676), dessen »Livre de divers ornemens pour 
plafonds« sich in !dem ‘spaten, scharfen Stiche des Poilly trotz aller 
beweglich italianisierenden Rahmungen wurdig und gemessen aus- 
nimmt. Auch sein Schwiegersohn Nicolas Loir hat Decken »a la moz 
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derne« gestochen und dem Gegner Lebruns, dem eigensinnigen Mig: 
nard, gewidmet. Cotelle gibt auf grofen Blattern meist Ecken fir 
wirklich oder scheinbar plastischen Aufbau. Die »plafonds« des Jean 
Le Moyne bekunden dagegen seinen nahen Zusammenhang mit Bérain 

durch launige und zierliche Grottesken. 
Keiner dieser Meister ist im engeren Sinne Kunstgewerbler gewesen. 

Sie waren Akademiker und als solche mit allem Figiirlichen griind- 
lich vertraut. Doch lehren einige Vorlagenreihen, dafs sich gewisse 
Radierer und Maler mit der dekorativen Verwendung der Figur im 
Besonderen zu schaffen machten, wie etwa die bakchischen Gotterfriese 

des Pierre Brebiette (1598—1650), die Meerfriese des Zacharias Heince 

(Heinz?), die vier wirkungsvollen Folgen sich tummelnder Kinder 

von Louis Testelin (1615—1655), Friese, Pilaster, Schwebegruppen 

und Runde, und die Radierungen nach den geistvollen Skizzen des 

ebenfalls jung verstorbenen Raymond de Lafage (1650—1684). 

Aus dem Kreise dieser Maler stammen auch einige Versuche fir 

Gefafe und Gerate, tektonisch nicht eben bedeutend: klar empfun- 

dene Kaminbécke von dem alten Cotelle, peinlich korrekte Vasen in 

Stellas Ton von Charmeton, Kohlenbecken und Leuchtertische von 

Alexis Loir, der von Beruf Goldschmied war. Ein einzelner gut ge- 

meinter Vorsto% kommt auch aus der Provinz, die im Ubrigen vollig 

verstummt: von einem »sieur« Mouton in Lyon ein ansehnliches Buch 

mit grofen Entwiirfen iippig getriebener Kirchengerate: Livre de des* 

seins pour toute sorte douvrages d’orfévrerie. 

Weniger an die Wandmaler als an die Verbraucher des Flach 

musters, voran die Stoffzeichner und Sticker, hat der fleifige 

Nachkomme des alten Ducerceau gedacht, Paul Androuet Ducerceau 

(etwa 1630—1710) bei seinen rund dreifig Folgen von Friesen, Pilastern 

und sonstigen Zieraten, aus bald scharfer, bald weicher aufgefafsten 

Akanthusranken®. Wenn er daneben auch frei beobachtete Blatter 

und Bliiten verwendet, so kniipft er an die Blumenfreude an, die von 

Holland heriiber auch in Frankreich einen Platz gefunden hatte. Nach 

ihrem Hauptvertreter, dem vielgerithmten J. B. Monnoyer (1635 bis 

1692) sind von Meisterhand die malerisch geschauten Blumen in 

StrauBen, Vasen, Kérben und Kranzen oft groBten Mafstabes ge-z 

stochen®. Dieser »Jean-Baptiste« hat in dem zierlichen Jean Vauquer 

aus Blois einen getreuen Genossen und Nachfolger gefunden fur 

Blumengruppen und Blumenmuster aller Art bis zu kleinsten Maf}- 

stiben hinab. In drei reizenden Folgen bedenkt Vauquer auch die 

Kleinkiinstler mit Runden fiir Dosen und Uhrgehause, Rander und 

Abb. 138 
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Spindelkloben u. dgl., Blumenornamenten und sogar Figuren, wie 

sie die neu erbliihte Schmelzmalerei sich wiinschte’°. 

GOLDSCHMIEDE, GRAVEURE, KUNSTSCHMIEDE. Das 

Pflanzenornament in beiderlei Gestalt, Blumenwerk und Akanthus- 

ranken, beherrschte die Ornamentik auch der Juweliere, deren Ge- 

werbe aus dem Aufwand der Zeit gro%ten Gewinn zog"’. Die Mode 

der SchotenstrauBe war seit etwa 1640 voriiber; jetzt werden die 

mannigfach geschliffenen Edelsteine zu dichteren Gruppen gehauft. 

Fir die gravierten und mit Schmelz verzierten Flachen mufiten die 

Goldschmiede vorab die Blume studieren: dafiir stach ihnen Nicolas 

Cochin aus Troyes (1610—1686) um 1645 ein entziickendes Buchlein 

von Blumen in Naturgestalt. Die reichlichsten Anwendungen geben 

1657 ein »Livre de feuilles et de fleurs« von Francois le Febure, der 

sich schon im Schotenwerk bewahrt hatte, und 1663 der Hofgold- 

schmied Gilles Légaré in einem »Livre des ouvrages d’orfevrerie« auch 

mit seltenen Ringen, Kettengliedern, Petschaften’*. Etwas spater, zier- 

lichst gereift, waren zwei feine Meister in Genf tatig, Jean Mussard 

und J. L. Durant, 1673 und 1682. 

Zweitens wollten die Fachgenossen nebst Gesellen und Lehrlingen 

sich an der klassischen Akanthusranke tiben, nicht nur in den winzigen 

Mafstaben der Juweliere, sondern zuvor in gréRerer Zeichnung. Auch 

dazu geben stechende Goldschmiede Gelegenheit. Louis Roupert 

in Metz 1668, ein Meister P.C. in Paris 1672 und besonders grofiraumig 

T. le Juge 1678 hangen ihre Juwelenstiicke, die Anhanger, Deckelchen 

und Schleifen, in scharf gezeichnete, bald magere, bald fleischigere 

Ranken. Als gestrengen Lehrmeister dafiir empfiehlt sich noch zu Bez 

ginn des folgendenJahrhunderts derwackere J. Bourguet 1702 und 1723 

sn zwei »Livre de taille d’épargne«, die auch fiir emaillierte Flachreliefs 

und Einlagen in Schildkrot dienen konnten. Unter das Zeichenvon Bé- 

rains Schweifstil hatte sich inzwischen der geschmackvolle Graveur 

Pierre Bourdon in seinen drei hiibschen »Essais de gravure« von 1703 

bis 1707 gestellt. Daf solche Franzosen auch im Ausland auftauchen, 

versteht sich nach der Vertreibung der Protestanten. In London ver- 

einigt S. Gribelin 1704 zwei altere Folgen zu einem »New book of orz 

naments«, die beiden Richtungen der heimischen Fachgenossen ver- 

bindend, harte Akanthusranken und zartes Kleinwerk. In Rotterdam 

stichtnach 1702 der Graveur Jacques Collan eine Folge. Langenach seines 

Verfassers Lode scheint 1762in London ein Goldschmiedebuch des Jean 

Guien mit Schmuckstiicken aus kraftigem Barocklaub erschienen. Die 

hollandischen Verleger haben diese Gattung weidlich geplindert. 

Abb. 143a 

Abb. 139 
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Abb. 141 Jean Bérain 15:25. 

Diesen Kreisen der gravierenden Kleinarbeiter waren als Muster 
fur den Tagesbedarf auch Wappen und Wappenschilder, Sinnbilder 
und Monogramme von Noten. Auch hierfiir fanden sich unter- 
nehmende Kopfe aus dem Fache. Fiir Monogramme zuerst 1664 ein 
Kunstfreund Armand Desmarests sieur de St. Sorlin (Livre de toute 

sorte de chiffres), fiir den Gesamtbedarf in den achtziger Jahren durch 
verschiedene kleine Werke der Maler Charles Mavelot, zwei Biicher mit 
Chiffern und heraldischen Wappen, Wappenhaltern und Emblemen, 
endlich der tiichtige Nicolas Verien (Livre de chiffres 1685). 

In der Werkstatt blieb der Grabstichel noch immer iiblich in den 
Handen der Eisenverzierer, der Schlosser fiir Waffen und Schlo8be-z 
schlage. Diese Eisengraveure hatten sich, wie wir sahen, bis in die 
Barockzeit hinein mit dem Formenkreise der Renaissance begniigt. 
Jetzt fanden sich Neuerer fiir die Motive und die Methoden, zunichst 
unter den Waffenschmieden, den Gewehrschlossern. Ein P. C. Dauz 
bigny stach um 1634 eigenhandig eine feine kleine Folge im reifen 
Blumengeschmack. Doch wendete Meister Francois Marcou sich 1657 
an den tiichtigen Stecher Jacquinet, um seine »Piéces d’aarquebuzerie« 
in gediegener Form unter die Werkgenossen zu bringen, denselben, der 
spater noch nach Arbeiten der Meister Thuraine und le Hollandois ein 
besonderes Biichlein stach"®. Inzwischen hatte 1659 der junge Jean 
Bérain als sein Erstlingswerk ein zierliches Buch dieser Art in Kupfer 
gebracht. Die neue Mode des Akanthus erscheint auch hier 1685 in 
zwei Folgen des Stechers Simonin. 
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Dagegen hatten die Kunstschmiede fir ihre Schlofbeschlage neue 
Wege eingeschlagen. Die Gravierung schien jetzt bauerlich; die »Di- 
verses piéces de serrurerie«, die 1663 einer der Briider Bérain nach 
dem Schlosser Hugues Brisville graviert hat’, sind wie ein Nachklang. 
Man verlangte an den Luxusm6beln aufwandigeren plastischen Zierat 
und ersetzte am liebsten das Eisen durch die Goldbronze. Das Problem 
fiir die Schlosser ward das Gitterwerk. Seit der Architekt das Ganze 
des Baueseinheitlich gestaltete, geniigte ihm nicht mehr, was der Schmied 
in der Werkstatt aus Stoff und Technik heraus zusammenschweifte. 
Tektonische Geriiste, Akanthusranken und modische Linienspiele 
wollten in der Zeichenstube erlernt sein. Auch hier nahm der Kunstler 
dem Handwerker den Griffel aus der Hand. Jean Marot ist der erste 

gewesen, der auf zwanzig licht gezeichneten Blattern die neuen Motive 

zu grofen und kleinen Gittern verarbeitet hat, noch etwas abstrakt und 

werkfremd. Dann bringt der jiingere Pierretz eine nicht ungeschickte 

Folge von Gittern, SchloSwerk, Feuerbécken. Auch Jean Lepautre 

hat seine reife Ornamentik an ein »Livre de serrurerie« gewendet, das 

sein zweiter Sohn Jacques gestochen hat. Nun treten auch Handwerks- 

meister in diese Spuren, Nicolas Hasté, der dem Architekten de Lesz 

pine fiir seine Anregungen dankt, Robert Davesne 1676. Von den 

Verlegern veréffentlicht N. de Poilly ahnliche, gut erfundene Folgen. 

Auch aus der Provinz melden sich tapfere Praktiker, 1685 der Meister 

auf der kéniglichen Werft in Marseilles Pierre Gautier und 1688 in 

dessen Manier ein Jean gleichen Namens. Das schwellende Akanthus- 

werk, dem alle diese bescheiden vorgetragenen Entwurfe zustreben, 

kommt als vornehmer Ausklang in dem stattlichen Buche zu Gehor, 

das 1693 ein angesehener franzésischer Meister Jean Tijou in London, 

der Schépfer stolzer Prachtgitter in Hamptoncourt und anderen Orten, 

von trefflichen hollindischen Stechern hat herstellen lassen, das »Nou- 

veau livre de desseins«, das man nach des Meisters Tode noch wahrend 

der Régence in Paris neu auf den Markt gebracht bates 

BERAIN UND SEIN KREIS. Auf seine letzte Hohe fihrt den 

Stil Ludwigs XIV ein Grofimeister des Ornamentstichs. Zuerst durch 

Arbeiten seiner eigenen Hand. Der junge Lothringer Jean Bérain”, 

1637 oder 1638 in St. Mihiel geboren, hat an der Seite seines alteren 

Bruders Claude in Paris bescheidentlich als Berufsgraveur begonnen, 

vielleicht im Dienst der Waffenschmiede. Sein erstes Werk ist eine 

Folge von Gewehrzieraten, die er 1659 als »Diverses piéces pour les 

arquebuziers« in den fiir dieses Gewerk iiblichen Zierformen mit 

feinem Stichel hergestellt hat; an Finzelheiten der Zeichnung und Er- 
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Abb. 142 Daniel Marot 27:20 

findung last sich schon der kiinftige gro&e Ornamentist ahnen. Schwerer 

fallt es, ihm das schon genannte, trockene Heft zuzutrauen, das 1663 
ein Bérain nach dem Schlossermeister Hugues Brisville gestochen hat. 
Weiterhin scheint er, wie sein Bruder Claude, sich an kleinen Gravierz 
ornamenten und EFinzelheiten aus der Apollogalerie versucht zu haben, 
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Blattern, welche spatere Verleger zu willkiirlichen Folgen zusammenge- 
wiurfelt haben?’. Lediglich als Stecher hat er, nachweislich von 1671 
ab, Wandornamente aus der Apollogalerie bearbeitet, wo seit 1669 

besonders sein Altersgenosse Jean Lemoyne in fortschrittlichem Sinne 
malte; diese Platten sind erst 1710 als »Ornemens de peinture et de 
sculpture, qui sont dans la galérie d’Apollon« veréffentlicht worden. 
Seine auSerordentlichen Anlagen haben ihr Feld erst gefunden, als er 
1674 als Hofzeichner fiir die Theater und Feste angestellt wurde. 1677 
iibertrug man ihm auch die Garten; seit 1679 wohnt er unter den 
Handwerkskiinstlern im Louvre, und nach Lebruns Tode 1690 wird 

er der entscheidende Erfinder fiir alle Staatswerkstatten. Als solcher 

blieb freilich ihm selber kaum Mufe fiir den Grabstichel. Aber seine 

Erfindungen hat er bis zu seinem Tode 1711 in meisterlichen Stichen 

bewahrter Techniker als Folgen oder in groSen Sammelbanden durch 

seinen Schwiegersohn, den Hofuhrmacher Thuret, vertreiben lassen, . 

vor allem die Grottesken fiir Wande und Teppiche, den Kern seines 

Ruhmes, auch Kamine, Kapitelle, Mobel und Gerate, Gitter, Beete 

und die Katafalke, die aufzubauen seines Amtes war. Bérain ist weder 

Architekt noch Maler gewesen, sondern, so zu sagen, Musterzeichner; 

sein Bereich ist die Flache. Linienziige und Bander vollen Schwunges 

und anmutigen Wechsels macht er zum Gerist nicht nur der Gitter 

und Beete, sondern auch der weitlaufigen Wandfillungen, ja der Ka- 

mine und Mébel: die Kurve unterwirft sich den Akanthus und maft 

sich die Herrschaft selbst iiber die Architektur an. Uber alles aber 

schiittet er versohnend die unnachahmliche Grazie seines Wesens aus, 

das siegessichere Flachengefiihl und die frohliche Fille des Beiwerks, 

das ihm zumal seine Bishnentatigkeit immer neu zur Verfiigung stellte. 

Was er in sein Baugeriist einfiigt an Treppen, Tempelchen, Latten- 

werk und Baldachinen, an Géttern, Satyrn und Affchen, schreibt sich 

von der Biihne her, aus der Komédie und den hofischen Spielereien, 

die zu leiten ihm oblag. Aber er hat daraus nach Form und Gehalt 

eine eigene Scheinwelt gestaltet, seinem Volkstum gemafi{, nie ohne 

Laune und nie ohne Geschmack. So hat er seine Zeitgenossen, die 

Grof en und die Kleinen, in seine Bahn gezwungen. 

Von Bérains Macht zeugen mancherlei Stichfolgen naherer oder 

fernerer Anlehner und Nachahmer, Entwiirfe und Aufnahmen, 

von Kiinstlern oder nut von unternehmenden Verlegern. Voran in der 

Flichenkunst. So erschienen fiir die aufwandige Band- und Gold- 

stickerei an Himmelbetten unter anderen ein reichhaltiges »Livre d’or- 

nemens propre pour les meubles« von Bacqueville und zwei Hefte 

Abb. 140 

Abb. 141, 132 
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Abb. 143 Daniel Marot 28:18 
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groizigiger Umrifizeichnungen aus dem Verlage des Nicolas Guérard. 
Dieser hat auch die Kunstschmiede mit Gitterwerk in Bérains Kurvenz 
stil bedacht; von den Schlossern selber lat ein tiichtiger, klarer Zeich- 

ner, G. Vallée, starke Linienmuster durch die Hand seines Sohnes grof 

und eindrucksvoll stechen. Durch Bérain ist, wie wir sahen, der 

Goldschmied Bourdon angeregt. Mit alteren Erinnerungen mischt den 
neuen Kurvenstil der angesehene Silberschmied Masson auf grofen, 

sauberen Graviervorlagen fiir Silberwerk aller Art: Nouveaux desseins 
pour graver sur l’orfeverie. Mit anmutigem Linienz und Grottesken- 

spiel ziert fiir den Verleger Jean Mariette ein begabter Zeichner eine 
reichhaltige Folge von Tabaksdosen. Vollig im Geiste seines Anregers 
Bérain hat der bertthmte André-Charles Boulle (Buhl, 1642—1732) ein 

Breitheft mit den kurvenumspielten Mobeln und Geraten ausgehen 
lassen, die seinen Namen zum Gattungsbegriff gemacht haben; drei 
seltene Einzelblatter kennt man auch von einem seiner Sohne. 

Uber die Dekoration dieser Spatzeit, zu der vor allem Jules Har- 
douin Mansart, der allmachtige Architekt von Versailles, den Grund 

gelegt, unterrichten neben den oben schon genannten Architektur- 

werken wiederum Einzelfolgen und Aufnahmen der wichtigsten Ein- 

zelheiten: Portale und Tiiren, Kamine und Tafelungen. Die Verleger 

wetteifern; von den Stechern bewahrt sich auch hier Pierre Lepautre, 

der seine Radiernadel immer leichter zu fithren lernt. Ein Maler und 

Stecher Jean Leblond (1635—1709) nimmt sich besonders des Holz- 

werkes in den pariser Kirchen an, der Gestithle und Kanzeln, bis zu 

lehrreichen Holzverbindungen: Desseins de developemens d’assem- 

blages de menuiserie, 1703. Beispiele der verschiedenen, am Bau be- 

nétigten Techniken werden jetzt auch den architektonischen Lehr- und 

Handbiichern eingefiigt, zu denen seit 1691 die beliebte »Architecture 

de Vignole« des A. C. Daviler, in weiteren Auflagen »Cours d’archi- 

tecture« benannt, das Beispiel gab, das 1714 Sebastian Le Clerc in 

seinem Traité d’architecture fortsetzte. 

FRANZOSEN IM AUSLAND. Als Ludwig XIV die Huge- 

notten zwang auszuwandern, traf er die wertvollsten Volksschichten 

seines Landes, die Handwerker und Kiinstler. Allerdings sind die 

Fliichtlinge Sendboten und Werber des franzdsischen Geschmacks ge- 

worden. Unter ihnen war ein Ornamentstecher, der zu den drei Grofs- 

meistern des Stils Ludwigs XIV gehért, der Sohn des trefflichen Archi- 

tekturstechers Jean Marot, Daniel Marot**. Um 1660 in Paris ge- 

boren, aufgewachsen als Stecher und Baumeister im Betriebe des Vaters 

ist er 1685 nach Amsterdam geflohen und hat dort als Architekt Wil- 
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helms von Oranien, des spateren K6nigs von England, als ausiibender 
Baukinstler und vor allem fruchtbarer Vorlagenschopfer bis nach 
1718 gewirkt. Seine rund 300 Blatter, meist Folgen zu je sechs Blatt, 
spater, 1703 und 1712, zu Sammelbanden wechselnden Inhalts vereinigt, 

sind mit leichter, anmutig spielender Nadel radiert, echteste eigen- 
handige Originalarbeit, wie sie nach Jean Lepautre kein anderer wie 

der geleistet hat. Er geht mit allumfassendem Blick auf jedes Thema 
ein, das bei der Auszier der Gebaudevon Noten ist, Wande und Decken‘ 

Malereien und Vorhange, Garten, Lauben, Brunnen, Vasen. Er bez 

denkt die Architekten wie die Bildhauer, die Tischler und die Uhr- 
macher, die Goldschmiede und die Schlosser, selbst Gewerke, deren 
sich sonst niemand angenommen hat, wie die Tapezierer, Sticker und 
Seidenweber. Alles durchstromt von warmer, eindringender Emp- 
findung vom Grofen bis ins Kleinste; ein zeichnender Maler, kein 
peinlicher Graveur. Es mischen sich Nachklange barocken Geistes 
mit klassizistischen Erinnerungen seiner Jugend. Dazu das unaus- 
weichliche Beispiel Bérains, dessen Kurvenspiel kein zweiter so per- 
sonlich verarbeitet und auf Werkaufgaben aller Art angewendet hat. 
Ein feiner Beobachter der Natur, zumal einer gartnerisch veredelten 
Landschaft, hat er in seinen grottesken Fiillungen gelegentlich zu den 
Linienztigen und dem Akanthusgerank freies Buschz und Blumenwerk 
gemischt, schon wie ein Vorschmack der kommenden malerischen 
Auffassung der Régence. Vor alle Anregungen aber tritt oft wie ein 
dampfender Schleier die biirgerliche, klassizierende, ein wenig nuchz 
terne Art seiner neuen Heimat, als hatte er die Fiihlung mit dem be- 
wegteren pariser Leben verloren. Er hat daheim, soweit wir sehen, 
keinen Einfluf mehr getibt. Nur in Holland spiegelt seine Art sich spat 
in den geistvollen Buchzieraten des von Paris nach Amsterdam iiber- 
siedelten Bernard Picart (1673-1733), auch in den Malereien und 
Stickereien eines Prachtwagens, die dieser 1714 fiir den spanischen Gez 
sandten Herzog von Ossuna gezeichnet und selber auf einige Blatter 
radiert hat. Was hatte Marots reiches, anregendes Talent seinem Vater- 
lande sein kénnen, wenn er sich in Paris hatte ausleben dtrfen. 

Abb, 143a Nicolas Cochin Teil, 2:11 
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DAS DEUTSCHE BAROCK 

Vor dem grofen Kriege hatte der deutsche Ornamentstich, obwohl 
iberwiegend auf die Kleinkiinste bedacht, jeden Vergleich bestehen 
konnen. Jetzt waren die Besteller verarmt, die Werkstatten verlassen, 
die Formen zu plumpem Knorpelwesen verroht, die Verleger ausgez 
storben. Es galt einen Neubau von Grund auf. 
An Begabungen fehlte es nicht. Aber wer etwas besonderes zu 

sagen hatte, mute in die Fremde gehen. Solch ein dem Vaterlande 
verlorenes Talent zeigt uns der Ornamentstich in Franz Cleyn oder 
Klein aus Rostock, der in Rom gelernt und in Danemark und Eng- 
land als Maler und Radierer gearbeitet hat; 1658 ist er gestorben. In 
London hat er um 1645 mit reger Phantasie und leicht spielender Nadel 
drei malerische Folgen radiert: langliche Querz und Hochstreifen mit 
wildem Getier in saftigem Gerank, Friese mit den Gestalten der fiinf 

Sinne und »Borders of grottesco work«.. Er hatte das Zeug gehabt zu 
einem deutschen Stefano della Bella, dessen Wege er irgendwo gez 

kreuzt haben mag. 
Die Trimmer des deutschen Kunstschaffens liefen sich nicht ohne 

fremde Anregungen herstellen. Wir miissen zufrieden sein, wenn dabei 
die deutschen Erfinder trotz allem ihre Eigenart behaupteten. 
DAS BLUMENWERK DER KLEINSTECHER UND DER 

STICKERINNEN. Am frihesten ging eine Gruppe zarthandiger 

Goldschmiede in Nurnberg ans Werk, noch ehe die Friedensglocken 
lauteten. Sie haben seit 1647 fiir feinste Gravierz und Schmelzarbeit 
eine Gruppe anmutiger und unabhangiger Blatter gestochen, Schmuck- 
stiicke, besonders Anhanger, Kreuze und Schleifen, und die herkomm- 

lichen Zierflachen, alles voll eng verwachsener Blatter und Bliten 
iiber dunklem Grunde ins Lichte modelliert. So 1648 Heinrich Raab, 

der als Anlaf§ seiner Arbeit ehrlich bekundet: »C’est pour avoir de 

Abb. 145 

Abb. 146 
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largent«. So Johann Hanias 1650 als Er- 
finder dreier Hefte und als Stecher der Entz 
wurfe des Cornelius van Brecht. So auch 
einige Monogrammisten. Etwas derber geben 
ahnliche Motive die »Schneidbichlein« von 
Paul Hauer und Johann Heel, der in drei 
groBeren Folgen, z. T. 1664, seine Blumen 

schon unter phantastisches Geranke wirrt, 

halb Akanthus, halb gotisches Gekrausel. Um 
gefallige Anordnungen zierlichen Pflanzenz 
werks mihen sich weiterhinauch Augsburger, 
wie 1663 Christoph Schmidt. Eigene Wege 
gehen mit feinem Gerank und Bliimchen 
einige Buchbinder, die ihren Fachgenossen, 
den »Stempfelschneidern«, zierliche Muster 

von Stempeln zum Vergolden oder Blind 
pressen zusammenstellen. 

Den giinstigsten Boden hat die Blumenz 
lust in aller Folgezeit bei den nadelfertigen 
Frauen gefunden. Der Krieg hatte auch die 
Modelbiicher vergessen lassen. Jetzt miihten 
sich seit 1666 der niirnberger Verleger Paul 

Furst und seine erfinderische Tochter Helene 
Rosine in den vier Heften ihres »Modelbuch« 
um zeitgemafie Vorlagen fiir Ladengewirk, 
Kreuzstich und Strickarbeit; als dankbare 
Formenquelle bot sich von selber die Welt 
der Blatter und Bliiten dar. Die folgende Ge- 
neration, die in Niirnberg Johann Christoph 
Weigel als,Verleger beherrscht, sucht dazu 
auch fiir die moderneren Stickarten forder- 
liche Anregung. Weigel hat zwei kunstfertige 
Frauen dafiir gewonnen, Muster fiir Platt- 
stich verschiedenster Technik und Anwenz 
dung zu entwerfen, fiir Hauben, Ticher, 
Schuhe, Stuhlbeziige u. a., fast durchweg aus 
Einzelbliimchen oder Blumengruppen. So 
sind von der Organistentochter Frau Amalie 
Beer die »Wohlanstandige Frauenzimmer- 
Ergozung« erfunden, von der Kantorsgattin 
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Margarethe Helm die »Nadel: auch Laden-Gewirck-Ergétzungen« und 
noch 1727 ein drittes Werk, das Margaretha Kraus verfaft haben soll. 
In den Werkstuben der Manner wichen die freundlichen Naturspiele 
ernsteren Motiven. 
DAS BAROCKLAUB DER HOLZSCHNITZER. Die welschen 

Baumeister und Stuckbildner, die nach dem Kriege Suddeutschland 
uberfluteten, brachten iiber die Alpen ihre Lieblings-»Beizierde« mit, 
den massigen, tiefgehohlten Akanthus; von dort her ist er auch im Stich, 
oft unter italienischem Titel, den deutschen Tischlern und Schnitzern 
vermittelt worden. In Graz hat der Maler Mathias Echter mit breiter 
Nadel eine »Raccolta di varij cappricij et nove inventionij di fogilami 
romane« (1679) und eine noch stattlichere Folge geatzt, Schnitzvor- 
lagen fiir Rahmen, Wagen, Tische u. dgl., breitspurig schwellendes Gez 
sprief3, gleich wuchernden Kohlblattern, von Kindern und Tieren durchz 
tummelt; vom augsburger Stecher Ulrich Stapf alsbald riicksichtslos 
nachgeschrieben. Zaghafter filhrt um 1685 die Radiernadel der kaiser: 
liche Hoftischler Johann Indau in Wien’. Er gibt »Rabeschi e fogliami 
romani« und belebt mit ihnen im folgenden Jahre ein gewichtiges 
»Wienerisches Architektur, Kunst- und Saulen-Buch«, zu dessen gez 
raumigen Zeichnungen er den Stoff auf Reisen in »Italia und Germania« 
gesammelt hatte; er wagt sich tiber die hélzernen Altare bis in den 
Kirchenbau hinein und meint, die Architektur diirfe nicht bei den alten 
Regeln verbleiben. Nun rithren sich auch die augsburger Unternehmer, 
besonders der kecke Stapf: seit 1690 erfindet fiir ihn der Bildhauer Jo- 
hann Unseltin dem neuen Tone Mobel, Tiiren, Rahmen, Schlitten u. dgl. 
in mindestens sechs Folgen, meist »Neues Zierathen Buch« betitelt. 
Auch Bayern stellt seinen Mann, den Birger und Klosterschreiner 
Benedikt Stadler in Niederaltaich, mit selbstgerissenen Vorlagen von 
1698; in Breslau war schon 1685 der Meister M. Steinlein oder Steinle 
tatig gewesen, andere folgen an anderen Orten. Selten mit so platter 
Gentgsamkeit, wie um etwa 1707 der Tischler Christian Senckeisen in 
seinem »Leipziger Architecture Kunst und Seulen-Buch« mit diirftigen 
Ranken und mageren Gehangenum einige fiir die T ypengeschichte lehr- 
reiche Bauarbeiten und Mobel; im Texte spief$biirgerliches Gejammer 
uber die bose Zeit: »man siehet offt seinen Greuel, wie sich die Archiz 

tectur muf} zerhimpeln und mifsbrauchenlassen«. Dochsind wenigstens 
seine Fachausdricke gutes Deutsch. Stattlich steht gegen ihn 1710 der 
»Architektonische Tischler« des Marcus Nonnenmacher da, eines Hof- 

tischlers der Kaiserin, mit seiner Vorliebe fiir die Schraubensaule; sein 

Laubwerk gleicht noch vollig den Vorgangern von 1685. 
Jessen, Der Ornamentstich 15 
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Abb. 146 Heinrich Raab 6:6 

DAS FRANZOSISCHE LAUBWERK DER SILBERSCHMIEDE. 
Inzwischen hatten die Stecher in Augsburg und Nurnberg ihre Werk- 

statten wieder gefestigt und durch betriebsame Kopien die Formenwelt 
der Franzosen bekannt gemacht. Sie stellten ihren Verlag auch den 
heimischen Erfindern zu Dienst. Besonders den tiichtigen augsburger 
Edelschmieden, die schon im zweiten Menschenalter nach dem Kriege 
den alten Ruf des deutschen Silbergewerks in Stid und Nord wieder 

zu Ehren gebracht hatten; ihre Namen stehen unter den Lieferern fiir 
die preufischen Konige voran. Fir den Stich zeichneten sie teils 
Einzelheiten, zumeist die trockenen Akanthusranken franzésischen 
Geschmackes, die man auch weiterhin romanisch nannte, teils die 
vielerlei modernen Gebrauchstypen, wie sie die erhéhte Lebenskultur 
auch auf der deutschen Tafel heimisch gemacht hatte, Aufsatze, Tee- 
und Kaffeegeschirr, dazu Leuchtgerat, Weinkithler und silberbeschla- 
gene Prunkmobel. Der Aufbau meist noch tastend, zwischen baz 
rocker Freiheit und klassizierender Zucht, das Ornament aus dem 
Franzosischen ins herbere Deutsch iibertragen. Es beteiligen sich die 
auch durch erhaltene Arbeiten bekannten Fithrer des Gewerks. 
Wie ein Vorlaufer, halb aufs Kleine, halb aufs GroBe gerichtet, bez 

handelt von 1676 ab Johann Conrad Reuttimann in seinen wohl neun 
Folgen vorwiegend Ornamente, besonders »Franzésisches Laubwerk«, 
das seine Verwandtschaft mit der italienischen Art noch nicht ver- 
leugnet. Auch die Kupferstecher Leonhard und Jacob Wilhelm Hek- 
kenauer, Sohne eines Silberschmieds, der erstere 1704 gestorben, zeich- 
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nen in drei Teilen »Romanischen Laubwercks« und in zwei weiteren 
ahnlichen Folgen die Einzelheiten und die Gerate noch rundlich und 
krauthaft. Noch Aegidius Bichel, der als Goldschmied nicht genannt 

scheint, aber von 1696—1704 drei Biicher mit Umrahmungen, grofen 
Friesen und Geraten erfindet, kerbt seine Ranken tief nach Schnitzer- 
art. Ihm ahnelt der gewandte, ungenannte Zeichner, nach dem J. C. 
Bodenehr fiir Jeremias Wolff ein »Franzésisches Lauberz-Buch von 
unterschidlichen Schwiingen auf die neueste Manier« gestochen hat. 
Moderner fihlt in einer kraftvollen Folge 1703 der vielbeschaftigte 
Meister Albrecht Biller (1663—1720); er kennt die Franzosen, pragt 
den Akanthus scharfer und legt seinen Laubflachen bisweilen schon das 
Zukunftsmotiv, das Bandwerk, zu Grunde. Darin folgt ihm ein jiingez 
rer Namensvetter Johann Jacob Biller(+1723) mit zwei weniger bedeu- 

tenden Folgen. Als Reifster schliefit die Reihe mit fiinf reichhaltigen 
Heften der angesehene Abraham Drentwett (1647—1729). Er bez 
herrscht nicht nur das Ornament, sondern auch den Aufbau aller 

Haupttypen seiner Zeit, der Leuchtertische, »Feuerhunde«, Spiegel- 
rahmen, Lehnstuhle und »Waasen«; er mischt mit Geschick klassizisz 
tische Anregungen von Paris mit daheim gebrauchlichen freieren 
Formen. Er reicht, so alt er war, in das neue Jahrhundert hinein, in dem 

aus Bérains Kurvenstil das deutsche Bandelwerk erwuchs. Dieses 
werden wir gesondert zu betrachten haben und dabei noch einigen 
Nachziglern des Silbergeratstiches begegnen. 
DIE JUWELIERE. Die deutschen Goldschmiede standen ihren 

Genossen vom Silberhandwerk an Finfluf nach, haben sich aber im 

Stich neben ihnen bewahrt. Die zierlichen Blumenmuster von 1650 
waren aus der Mode gekommen. Auch fiir die Graviers und Schmelz- 
arbeit suchte man zunachst das breite Laub der welschen Art. Ein 

recht krauser, nicht eben geschmackvoller Phantast, Hieronymus von 

Bommel, hat nicht nur tber Schmucksachen, sondern auch tiber Gez 

stalten von Getier und Reitern solch verworrene Flachenmuster .ge- 
breitet und sie mit Fug »Gold-Schmieds-Grillen« genannt. Einen Zug 
ins Breite, den Silberschmieden verwandt, bringt Georg Kurtz »alias 
Stilstand« aus Rom heim; er veroffentlicht durch Stiche eines Giovanni 
Giacomo Tourneysen alias Faeton in einem seltenen »Zierathen Buch« 

bei Jeremias Wolff in Augsburg stattliches Gerank fiir Treibflachen 

und breiten Brustschmuck, in den er auch malerische Bandschleifen 

einflicht. Doch gediehen die Schmuckkunst und der Schmuckstich 

weniger im biirgerlichen Halbschatten der Reichsstadte als in der Sonne 

des Kaiserhofs zu Wien. Dort hat Fridrich Jacob Morison von 1693 
ey 

Abb. 147 
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ab seine vier késtlichen Folgen voller Geschmeide, Kleingerat und 

Zieraten teils selbst »ersunnen, gezeichnet und verlegt«teils fiir den Ver- 

lag des J. A. Pfeffel stechen lassen. Ein Meister schon der Anordnung: 

zwischen den Juwelenscheiben und -strauSchen mit ihrem pendelnden 

Behang, den Déschen und Petschaften, dem Buchdeckel und dem 

Facherblatt steckt er lockere Blumengruppen auf und schwingt er 

Schreibmeisterschnérkel aus Federziigen und Schwarzornamenten; die 

»Feston von Blumen und Friichten« haben ihn 1699 selbst zu einem 

Sonderheft begeistert. Auch bei ihm stiehlt sich leise das zierliche 

Bandwerk ein. Sein Beispiel wirkt daheim und draufen. In Wien 

zeichnet J. A. Loreck eine hiibsche Folge; in Augsburg erscheint eine 

zweite von seinem Landsmann, dem Kaiserlichen hofbefreiten Goldz 

arbeiter Paul Schmidtmeyer. Aus Morisons erster Folge hat 1695 der 

Augsburger David Baumann in seinem »Buch von allerhand Gold- 

Arbeit« zu reifem Behangschmuck und Kleidgerat, wie Schnallen und 

Degen, Nutzen gezogen; er ist werkgerecht, handfest und doch nicht 

ohne Schwung. Bis nach London hin fand Morisons Art Beifall: der 

Deutsche J. Bartholoma Herbst erscheint wie sein Schuler in seinem 

ansprechenden »Book of several juwelers work« von 1710. 

Eine Sonderaufgabe hat sich Johann Leonhard Wiist in Augsburg 

gestellt in seinen vier Folgen fur »Schneidz und Aetzarbeit«. Kleines 

und grofes Gerat, Dosen und Biichsen, Vaschen und Waffen, Becher 

und Pokale, ja ein vollstandiges Kaffeegeschirr deckt er tiber und tiber 

mit dichten Mustern aus Laubwerk. Ein echter Graveur, der keine 

leere Flache duldet, ob auf »Geschirr« oder »Gallanteries«. Wo er 

sich freilich an gro&e Koérper wagt, versagt seine Lupenkunst. 

DIE ZEIT DES BANDELWERKS IN ORNAMENT UND 

DEKORATION. Den formenhungrigen Deutschen dieser Tage 

muften Bérains wandelbare Formenspiele wie ein Wunder erscheinen. 

Die Verleger holten sie heriiber, alle Gewerke nutzten sie, auf dem 

Werkplatz wie in der Stecherstube, eng nachahmend oder freier aus- 

gestaltend. Das Bandelwerk bestimmt einen Abschnitt im Ornament- 

stich des deutschen Barocks. 

In ihm steht als der vielseitigst tatige Paul Decker voran. In 

Niirnberg 1677 geboren, von 16991705 in Berlin Schliiters Gehilfe, 

in Sulzbach und Erlangen pfalz- und markgraflicher Architekt und 

Baudirektor, schon 1713 mit 36 Jahren gestorben. Sein leichtes Talent 

hatten nach 1705 die Verleger Weigel in Nurnberg und Wolff in 

Augsburg an Stichfolgen aller Art beschaftigt. Acht Hefte Grottesken 

Bérainscher Art, mit Kurven und antiken oder chinesischen Gestalten 
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reichlich durchsetzt, einige ausdriicklich fiir die Goldschmiede und 

Glasschneider bestimmt. Etwa ebensoviele oft bunt zusammenge- 

wirfelte Reihen fiir tektonische und plastische Zwecke, Kartuschen, 

Mobel, GefaSe, Decken, Kamine, Kirchengerate, bald von Rom bald 

von Paris bedingt und doch gut deutsch; auch zwei Hefte mit Gittern 

und Toren fiir die Schmiede, »Gatter- oder Sprangwerck« und »Sprang- 

und Schlosser-Werck«. Alles voll frohgemuter Laune, das Fremde zu 

Eigenem umgepragt, mit sicherem Raumgefiihl. Aber seine Phantasie 

nahm héheren Flug in das Ganze der Dekorations- und Baukunst, 

in die schier schrankenlose Welt fiirstlichen Prunkes, die er fiir seine 

Schlo&bauten traumte. Traume solcher Art legte er in aufwandigen 

Zeichnungen fest; fiir sie fand er in Jeremias Wolff einen weitschauen- 

den Verleger. So entstand seit 1711 das machtige Werk, das seinen 

Namen grofs gemacht hat, der »Fiirstliche Baumeister oder Architec- 

tura civilis, wie grosser Firsten und Herren Pallaste mit ihren Hofen, 

Lusthausern, Garten anzulegen und auszuzieren«®. Der Idealentwurf 

eines Fiirstenschlosses mit allem Zubeh6r. Grundrisse, Fassaden eines 

zweigefliigelten Gebaudes, im Mittelbau die Prunksale, in italienischer 

Art mit tippigen Saulen, Scheingewolben und plastischem Schmuck, 

daneben die Wohnz, Schlaf: und Vorgemacher nach pariser Geschmack 

mit glatten Wanden, flachen Decken, Grottesken und Bortensticke- 

reien, Ein Bild der zwiespaltigen Anregungen und der deutschen An- 

passungskunst, die er, hier mildernd, dort steigernd, zu pers6nlicher 

Einheit genutzt hat. Decker wird dem Kleinen wie dem Grofen gez 

recht, der zierlichsten Schmuckkunst wie den wuchtigsten Monumen- 

ten. Solche Mischung auch im Anhang zum ersten Teil: eine pomp- 

hafte Ehrenpforte fur den SchloRhof, ein stolzer Prachtturm neben 

eleganten Gartenhausern. 1716 hat Wolff in einem »zweiten Teil« die 

hinterlassenen Gedanken des hochfliegenden Geistes nachgetragen, 

einen Kénigspalast von ganz phantastischen Ausmafen; der Rastlose 

hatte fiir drei weitere Bande Gartenbauten, Kirchen und Stadthauser 

geplant. Der deutsche Ornamentstich hat in Decker seine stolzeste 

Hoffnung verloren. 

Wie er mit dem Ornamentenschatz seines Hirns zu wuchern weil, 

zeigen auch die geistreichen, aus Grottesken, Trophaen, Figuren- 

gruppen frei aufgebauten Umrahmungen, die um die Bilder des grofen 

Gedenkwerkes iiber den »Spanischen Successionskrieg« spielen, der 

von 1701—1714 Europa in Atem gehalten hatte. Wolff hatte es, wieder- 

um auf eigene Kosten, als Seitenstiick zu den Ruhmeswerken auf Lud- 

wig XIV veranlaft und dem unerschépflichen Ornamentisten das 

Abb, 150 
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Dekorative anvertraut. Es ist erst nach beider Tode ans Licht ge- 
kommen. Ein diirftiges Sammelwerk ist dagegen die »Anleitung zur 
Civilbaukunst«, die unter Deckers Namen in drei Teilen bei Weigel 

erschien, vielleicht ihm nicht vollig zur Last zu legen. Erquicklich 
indes, wie er den Fachgenossen und Handwerkern das Fremde auch 

in den Worten zu verdeutschen sucht, wie er Barenklau statt Akan- 

thus, Ziige statt Kurven, Herzlaub statt Kymation, Irrwege statt 

Maander schreibt. Wir kénnten noch heute von diesem tapferen 

Deutschen lernen. 
Den Zeitgenossen Deckers erschien als die Grundlage Bérainscher 

Ornamentik die Kurve in ihrer stofflichen Fassung, das Band. Sie 

griffen es als selbstandiges Motiv auf und haben es zu etwas Eigenem | 

abgewandelt. Das ist das Verdienst eines regen Kopfes und gediegenen 

Zeichners in Niirnberg, des Goldschmiedes Johann Leonhard Eysler 

(+ 1733). In seinen zwélf Heften »Laub- und Bandl-Werk« hat er 

das Band mit stets vornehmern Raumgefithl immer neu variiert: grofere 

Friese, Rander, Zierflachen und Einzelheiten, durchflochten von wohl- 

gegliedertem Akanthus, oft so vielfaltig verschlungen, als lebte das Ban 

derspiel der einstigen Maureske wieder auf. In noch etwa vierzehn 

weiteren Folgen bildet er auch Schilder, Masken, Einfassungen auf 

der Grundlage seines Leibmotivs, entscheidende Vorbilder fur alle 

Gewerke, besonders die Silberschmiede. Die gleiche Tonart hat mehr- 

fach der niirnberger Akademiedirektor Johann Daniel Preisler (1666 

bis 1737) angeschlagen: als Schulmeister in einer Art von Lehrbuch 

dieser Ornamentengattung, einer »Anleitung zu Groteschgen, Schildt- 

und andern Verzierungen«, als Figurenstecher in hiibschen Umrah- 

mungen von Kinderallegorien, als Freund der Schreibkunst in einem 

Heft von kithn geschnérkelten deutschen Eingangsbuchstaben in bunt 

sich durchschlingenden Rahmen, der »Orthographia«. 

Fs konnte nicht ausbleiben, da die Silberschmiede dieses dank- 

bare Motiv sich zu eigen machten. Es sind nicht mehr die zuriick- 

haltenden, selbstsicheren Fuhrer ihres Gewerks, wie um 1700, sondern 

jetzt in den zwanziger Jahren einige weniger wahlerische, aber lebhaft 

zupackende Sucher. Sie bringen zum Teil eine neue, wirksame Stech- 

weise auf, Mittels des Punzens und des Schabeisens erzielen sie auf 

grofen Platten eine ungewohnliche, weiche Tonwirkung. So der 

Goldschmied Johann Erhard Heiglen (vielleicht Heigel) in seinen drei 

Folgen »Erfindungen unterschiedlicher Arten von Servicen«, breiten, 

tiichtigen Randz und Bandmustern auf reich profilierten und verkropf- 

ten Geriten und Mébeln. So sein Verleger Johann Jacob Baumgartner 

Abb. 144 
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auf den naturgrofen Blattern seiner »Neue Inventionen von Kirchen-z 
und TafelzArbeit«. Auf die Flachen kirchlichen Silbergerats hat der 
tiichtige Augsburger Nicolaus Anton Gutwein das Bandwerk mit 
sicherem Gefiihl anzuwenden gewuft; sein »Neu erdffnetes Theatrum« 
bringt seit 1729 in fiinf Teilen Weihwasserbecken, Kelche, Kannchen, 

Ziborien und Altarleuchter. Der genannte Baumgartner hat sich auch 
verschiedentlich weiter mit dem »Laub- und Bandelwerck« zu schaffen 
gemacht, an Ornamenten und Kleingerat. 

Im Zeichen des Bandelstils stehen auch die etwa zwanzig Vorlagen- 
hefte fiir die Schlosser, die zumeist von Nurnberg nach Zeichnungen 
biederer Handwerksmeister ausgegangen sind. Die friheren zielen 

vorwiegend auf das Beschlagwerk, auf Schlosser, Haspen und Klopfer; 

diesen suchen sie das rundliche Laub der alteren Mode anzupassen. 

Noch um 1710 fiillt beispielsweise Heinrich Olcker, »geburtig in 

Buxtehude, gelernet in Hamburg, Burger und Hoff-Schlofer in Sprem- 

berg« sein »Reif§-Biichlein« mit solchen Vorschlagen. Der Gitter- 

schmied wufte diese Laubmotive noch ohne die Hilfe des Architekten 

zu bewaltigen. Seit in den strafferen Ranken die Geraden und Voll: 

kurven Bérainscher Art spielten, hatten die Meister sich dazu eine 

fremde Welt zu eigen zu machen, brauchten Muster und gefielen sich 

wohl selbst darin, sie zu erfinden. So legen die spateren Schlosser- 

biicher den Nachdruck auf das Gitterwerk fiir Tore, Balkons, Terrassen, 

Oberlichte, Wandarme und Grabkreuze, ohne darob die Beschlage zu 

vernachlassigen. Es lohnt sich nicht, diese braven Handwerker einzeln 

zu kennzeichnen. Selten hat, wie so oft in Frankreich, ein Architekt 

in die Gattung eingegriffen, wie etwa Paul Decker mit den oben ge-z 

genannten beiden Heften. Die ausgefithrten Meisterstiicke deutscher 

Monumentalschmiedekunst sind nicht nach Stichen, sondern nach den 

Zeichnungen der Bauleiter dicht am Schmiedefeuer entstanden. 

Es ist eine zwiespaltige Aufgabe, den Mann zu schildern, der nachst 

Decker der Tatigste im deutschen Ornamentstich gewesen ist. Ein 

guter Deutscher, von unermidlichem Flei8 und vielerlei Anlagen, ge- 

diegen und kenntnisreich, jedoch von Hause aus kein Kunstler, son- 

dern ein »Dilettant«, ein gelehrter Mathematiker mit allen Vorzugen 

und Schranken seines Berufs: Johann Jacob Schiibler in Nurnberg 

(+ 1741)*. Bei sich zu Hause war er in seinem ersten Werke, einem 

Lehrbuch der Perspektive als »FufS der Malerei«: »Perspectiva pes 

picturae«, 1719; er weif} darin auch die Scheindeckenmalerei und die 

»Longimetrie«, eine Art von Vogelperspektive, in Wort und guten 

Bildern anschaulich zu machen. Dann schreibt er um etwa 1728 gegen 
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die »gotische Verwirrung« einen »Griindlichen Unterricht der Saulen- 

ordnung« mit verschiedenen Einzelstiicken aus der Bau- und Mobel- 

kunst sowie von 1732 ab eine breit angelegte praktische Baulehre 

(Synopsis architurae civilis) mit sauberen Rissen, Fassaden und Einz 

zelformen, eine »Unentbehrliche Zimmermanns-Kunst« mit Widmung 

an Balthasar Neumann in Wiirzburg und andere Hilfswerke fiir die 

Bauleute. Schon vorher aber hatte er es unternommen, die architek- 

tonischen Werke von Goldmann-Sturm und von Paul Decker zu 

»amplifizieren mit Sachen und Meublen, welche zur inwendigen Aus- 

ziehrung dienen kénnen«. Dafiir zeichnet er seit 1724 fiir WolffsVerlag 

ein gro&es Reihenwerk von insgesamt 24 »Ausgabeng, d. h. Folgen, 

zu je sechs Blatt, und gleichzeitig etwa zwanzig Einzelfolgen fur Wei- 

gel. Beide behandeln alle damals erdenklichen Aufgaben der Aufen- 

und Innenausstattung, jede unter einem breitspurigen Titel in dem 

wunderlichen Kauderwelsch jener Tage. Auf mehreren hundert Blat- 

tern gibt er Mobel und Kirchenstiicke, Portale und Fenster, Kamine 

und Ofen, Grabmialer und Kleingebaude und vieles mehr vor sorgsam 

aufgefiihrten Hintergriinden. Alle Massen und Umrisse in frohlichem 

Schnérkelspiel gebrochen und verschweift, gewissenhaft geordnet und 

doch jeder Regel spottend. Von den Franzosen klassizistischer Rich 

tung ist er nur Bérain fiir einzelne Motive verpflichtet; das eben bez 

ginnende Rokoko reicht in seine Studierstube nicht hinein. Thm fehlt 

die Zucht des Monumentalen und die mafsigende Kraft verantwort- 

licher Praxis. Aber als Papierkiinstler schreibt er eine bewunderns- 

wert einheitliche Handschrift, wie auch erhaltene Handzeichnungen 

lehren. Der Deutsche mége den tiichtigen Landsmann schatzen und 

ehren. 

BAUKUNST. Wer in schwerer Zeit fiir seinen Glauben an das 

Vaterland Trost sucht, halte sich den mannhaften Aufstieg des deutz 

schen Bauwesens nach dem furchtbaren Kriege vor Augen. Die ka- 

tholischen Kirchen und Kloster, der protestantische Kirchenbau, die 

Fiirstenschlosser, die biirgerliche Baukultur: jedes dieser Gebiete ge- 

niigt allein, den Ruhm deutscher Baubegabung auf immer zu sichern. 

Leider geben die Stiche und Biicher von dem leidenschaftlichen Bez 

triebe nur diirftige Kunde. Selten standen hinter dem Erbauer For- 

derer, die auch eine wiirdige Veroffentlichung als Pflicht ansahen, wie 

in Frankreich Konig, Hof und Staat. Die Verleger waren auf sich 

selber angewiesen und erbettelten sich gunstigsten Falls von furst- 

lichen Bauherrn fiir Verlagswerke, die ihrem Ruhm dienten, eine ,,conz 

venable Discretion oder Erkanntlichkeit‘*. Die Baukunst ist vor allem 

Abb. 151 
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dem Jeremias Wolff (1663—1724) und J. A. Pfeffel (+1750) und ihrer 

Schar verlaSlicher Stecher verpflichtet. 
Am anziehendsten und wertvollsten sind uns heute die vielerlei 

Ansichten, die auf oft stattlichen Breitblattern das langst verschwun- 
dene, bunt belebte Gesamtbild der Anlagen in Stadt und Land fest- 
halten. Diese Kunst der Prospektenzeichnung und der getreuen Einzel- 
aufnahme hat vor anderen der ,,architecturae cultor‘‘ und spatere kur- 
mainzische Hofingenieur Salomon Kleiner (1703—1762) getibt. Er 
beginnt 1724 mit einem vierteiligen Werk tiber das kaiserliche Wien 
in seiner héchsten Bliite, der ,, Vera et accurata delineatio“: die Kirchen, 

Kléster und Palaste nebst ihrer Umgebung und einem Nachtrag tber 

die Gartenpalais. Alles voll ansprechender Staffage aus Volk und 

Gesellschaft, Reiter, Kutschen, Aufziige. Den merkwiirdigsten dieser 

Palaste hat Kleiner auch gesondert umstandlich geschildert, das heutige 

Belvedere, das ,,Kriegs- und Siegeslager‘‘ des Prinzen Eugen, die Sch6p- 

fung des grofen J. L. von Hildebrandt; das Aufsere, die Sale mit ihrer 

reichen Zier, die Garten, ja die Tiere im Tiergarten. So hat er weiter- 

hin bis 1740 im iibrigen Siiddeutschland Schlésser und Stadte ge- 

zeichnet, die Schénbornschen Schlosser WeifSenstein und Geibach, 

die kurmainzische Favorite, das bambergische Jagdschlof§ Marquards- 

burg, Augsburg und sein Rathaus, Frankfurt, Wurzburg; besonders 

glanzend im Verein mit J. J. Sedelmayr die kaiserliche Bibliothek 

Fischers von Erlach mit Grans herrlichen Deckenbildern. Es sind 

Leistungen, die an malerischem Reiz die franzésischen Prospekt radierer 

nicht erreichen, aber in ihrer ernsten Sachlichkeit sich neben ihnen mit 

Ehren behaupten. 
Es ist hier nicht der Ort, die mancherlei vereinzelten Ansichtenfolgen 

aus anderen deutschen Stadten aufzuzahlen. Einen Vorganger hatte 

Kleiners Werk gerade in Wien in den drei hiibschen Heften »Prospekte 

und Abrisse einiger Gebaude von Wien« von dem jungeren Josef 

Emanuel Fischer von Erlach (1693—1742), erschienen von 1713 ab. 

Auch aus den Stichwerken tiber einzelne Bauten seien nur einige Bei- 

spiele genannt, die durch den kunstgeschichtlichen Wert oder die 

prunkvolle Wiedergabe herausragen. Etwa die wichtigen Aufnahmen 

der berliner Bauten aus Friedrichs I Zeit von dem FranzosenJ.B.Broebes 

(1660—1720), der als Architekturlehrer in Berlin ansassig war und als 

einstiger Schiiler Marots eigenhandig die erst 1753 nach seinem Tode 

in Augsburg verdffentlichten Platten radiert hat: Prospect der Pallaste 

und Lust-Schlésser in PreuBen. In Dresden sind in langjahriger Arbeit 

eine Reihe riesiger Platten tiber M. D. Poppelmanns (1662—1736) 

Abb. 152 

Abb, 153 
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Abb. 153 Daniel Gran, aufgenommen von Salomon Kleiner 30,5 : 39,5 
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»Zwinger-Garten« gestochen und 1729 verdffentlicht worden. So ist 
uns aus 1706 ein schon genanntes Werk des Guerneri tiber die An- 
lagen von Wilhelmshohe erhalten, so zwei Werke tiber Ludwigsburg 
von Nette und von Frisoni und einiges Weitere. Wie wenig aber be- 

sagen diese Beispiele gegen die Fille der damaligen Ausfithrungen. 
Noch unzulanglicher treten im Stich die vielen starken Pers6nlich- 

keiten mit Entwiirfen auf. Von den Fihrern hat nur Johann Bern- 

hard Fischer von Erlach (1656—1723)*, einige eigene Bauten seinem 
merkwiirdigen »Entwurff einer historischen Architectur« angefugt, 
zuerst erschienen 1721, in den er mit tiberraschendem Weitblick nicht 

nur die klassische Antike, sondern auch das alte Agypten und Baby- 

lon, ja die Bauten des Islams und Chinas einbezogen hat. Was im 

Ubrigen die Verleger an meist biirgerlichen Bauten von braven Kraf- 

ten dritten Ranges veroffentlichen, von J. F. Nette (1672—1713), B.C. 

Anckermann, J. D. Steingruber, J. R. Fasch u. a., bewegt sich nicht 

ohne Geschick und Geschmack in wohlgemessenen Geleisen. 

Wir diirfen uns iiber diese architektonische Literatur auch deshalb 

kurz fassen, weil sie neuerdings mehrfach eingehend behandelt wor- 

den ist®, vor allem die Theoretiker. Sie sind durchweg vorwiegend 

auf das Praktische gerichtet, geben die Antike nur aus zweiter Hand, 

bieten dagegen reiche und erfreuliche Ausbeute uber Plan, Raum und 

Korper besonders der stadtischen Gebaude, der Wohnhauser wie der 

vielerlei gemeinniitzigen Bauten, in denen sich die Zeit gefallt. Un- 

seren engeren Zweck, die Einzelform, pflegen sie meist nur nebenher. 

Wer das Beste sucht, wird fiir das 17. Jahrhundert zuerst den treff- 

lichen Joseph Furttenbach in Ulm in die Hand nehmen, der schon 

1628, mitten im Kriege, die Reihe seiner gediegenen Werke uber die 

biirgerliche, fiirstliche und militdrische Baukunst begonnen hat und 

die theoretische Literatur aus dem Schreinergeiste zum Baukiinstle- 

rischen erhebt. Fiir das 18. Jahrhundert dann den vielseitigen Leon- 

hardt Christoph Sturm (1669-1719), der seit 1696, anfangs im Anz 

schlu& an den frithverstorbenen Nicolaus Goldmann (1623—1665), 

weiterhin immer selbstandiger in mehreren Werken sich itber die sach- 

lichen und formalen Grundlagen und iiber alle wichtigsten Einzel- 

aufgaben verbreitet hat. In gleich gediegener Gesinnung finden sich 

viele ernste Bearbeiter auch fiir die praktischen Probleme, fur den 

Wohnungsbau, die Zimmerei, den Wasserbau u. a. 

Mit besonderem Nachdruck ist im deutschen Barock ein anziehen- 

des Nebengebiet der Architektur gepflegt worden, die Gartenkunst. 

Auch die rithrigen deutschen Gartner haben die franzésischen Anz 

Jessen, Der Ornamentstich 
16 
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regungen der Stimmung ihrer Heimat anzupassen gewulit, stets dich- 
ter, voller, schwerer. Am frihesten 1697 und 1705 zwei Bichlein 

hiibscher Beete von Georg Hatzl, kaiserlichem »Kunst- und Lust- 
gartner« in Schonbrunn. Danach, weit verbreitet, Joh. David Filck, 

Lustgartner eines Grafen von Schénborn, mit zwei groferen Heften, 
Beeten von 1715 (Parterre und Blumen Stuck) und Vorlagen fur den 
gesamten Gartenschmuck, Hecken, Wande, Terrassen, Lattenbauten 

u. a. (Neue Garten Lust). Das Reichhaltigste ist die bertthmte »Erz- 

lustierende Augenweide in Vorstellung Herrlicher Garten und Lustz 
gebaude des GartenzIngenieurs« Matthias Diesel. Er hatte sechs Jahre 
lang auf Kosten des Kurfiirsten von Bayern in Paris gearbeitet, bez 
ginnt deshalb mit den berithmten franzdsischen Garten nach eigenen 
Aufnahmen und nach Stichen und gibt spater in zwei Fortsetzungen 

seines Werkes die prachtigen Anlagen zu Salzburg, Nymphenburg 
und Schleifsheim und bei anderen kurbayerischen Schlossern. Sein 

Nachfolger als Garteninspektor des Erzbischofs von Salzburg, Franz 
Anton Danreiter, veroffenlicht in besonderen Werken die Garten von 

Mirabell und Hellbrunn bei Salzburg, ferner»Garten-Grundrisse« und 

hubsche Beete (Lust Stiick der Garten). Diese und einige geringere 
Genossen sind bezeichnend ftir die selbstlose Frische, mit der die 

deutschen Gestalter des Wachstums der Natur damals, wie heute, den 

kiinstlerischen Anregungen der Architekten gefolgt sind. Auch sie 
haben dazu beigetragen, den deutschen Ornamentstich nach tiefer 
Nacht als ein héchst achtbares Ganzes wiederherstellen und als nachz 
sten an die Seite der so begiinstigten Franzosen zu setzen. 

DIE NORDISCHEN LANDER. Es mag erlaubt sein, hier ein 
Wort uber Danemark und Schweden anzuschlieBen. Beide haben am 
eigentlichen Ornamentstich sich kaum beteiligt. Nur der Wunsch, 
die heimischen Bauten in einem Stichwerk zusammenzufassen, hat je 
ein ansehnliches Werk ins Leben gerufen. In Stockholm hat Graf 
Erich von Dahlberg 1690—1714 drei Querbande mit342 Stichen herausz 
gegeben, Suecia antiqua et hodierna, alte Wohnschlésser und neuere 
Palaste. Das Gleiche ftir Danemark hat 1746 und 1749 Lauritz de 
Thurah im »Danske Vitruvius« getan. 1748 beschreibt er auBerdem 
als »Hafnia hodierna« die Hauptstadt und ihre Bauten. Zwei anz 
ziehende Stichwerke iiber Gartenbildwerke in Schlo8 Fredensborg, 
die Statuen des in Meifen geborenen Hans Wiedewelt, gestochen 
1769 von Johannes Bradt, und die lustigen Typen norwegischer 
Bauern, herausgegeben von J. G. Grundt 1773, greifen aus dem Auf- 
gabenkreise dieses Buches in das Bereich der freien Kunst hiniiber. 
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DAS ROKOKO IN FRANKREICH 

Als Ludwig XIV 1715 nach 72 jahriger Regierung starb, hinterlief 
er der Kunstarbeit seines Landes ein beneidenswertes Erbe. Das Hand- 
werk gefestigt, hochwertige Techniken unter Leitung berufener Kunst- 
ler in den Staatsbetrieben ausgereift, neben dem gealterten Hofe eine 
junge, lebensfrohe Gesellschaft, die nur auf einen neuen Herrscher 
wartete, um auch in den Kiinsten sich auszugeben. In den acht Jahren 

der Regentschaft des begabten Herzogs Philipp von Orléans vorbe- 
reitet, hat unter Ludwig XV trotz aller MiSwirtschaft und mancher 

Wechselfalle des Staatslebens der eigenartige Formenkreis sich ge- 
schlossen, den die Franzosen den Stil Louis Quinze, wir Deutsche mit 

einem alten Spottnamen Rokoko nennen. Er kommt im Ornamentz 

stich so glanzend wie irgendwo zum Ausdruck. 
Zwar hat fortan keiner der fihrenden Erfinder selber den Grab- 

stichel oder die Radiernadel geftthrt, wie unter Ludwig XIV Lepautre 
und. Marot. Dafiir gab es neben den schépferischen Kraften gez 

schmacksverwandte Stecher, die mit erstaunlicher Meisterschaft auch 

die Handschrift der Zeichner wiederzugeben wufsten. Der Radierer 

folgte mit sicherster Nadel allen Zartheiten und jedem Druck der Feder. 

Fiir die Kreidezeichnungen erfand man eine eigene »Crayonmanier«, 

die den weichen Rotel durch Rotdruck tauschend nachahmte. Jacques 
16* 
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Gabriel Huquier, der unermiidliche Vorkampfer der pariser Stichver- 

leger, selber zugleich ein Virtuose der Technik und ein geistvoller Er- 

finder, hat Tausende von Handzeichnungen der Bahnbrecher aufge- 

kauft, um das Beste daraus auf den Markt zu bringen. Daneben 

bewihrte sich auch der alte Linienstich weiter an kostspieligen Auf 

nahmen aller Art. So erscheinen im Ornamentstich des Rokokos die 

Persdnlichkeiten und Stilwandlungen von fast zwei Menschenaltern, 

die Vorliufer und Bahnbrecher, die Schépfer des flachigen und des 

plastischen Ornaments, die Meister des Gerats, der Raumdekoration 

und der Baukunst’. 

VORLAUFER UND BAHNBRECHER. Wabhrend in Paris noch 

die Akademien und ihre klassizierende Gesinnung den Geschmack in 

Fesseln hielten, hatten in Siidfrankreich, italienischer Kunst und ita- 

lienischem Blute naher, vereinzelte Krafte barocken Anregungen nachz 

gegeben. Unter ihnen ein Feuergeist, der formenspruhende Bildhauer 

Pierre Puget (+ 1694). An seiner rassigen Kunst hatte sich ein Lands- 

mann und Fachgenosse, Bernard Toro aus Toulon (1672—1731)’, ge- 

bildet, der in Aix an Bauten und freien Bildwerken arbeitete. Dort 

haben zwei stichelkundige Goldschmiede, H. Blanc und B. Pavillon, 

nach seinen eigenwilligen Entwiirfen etwa zwolf Folgen gestochen, 

Ornamente, Gefafse, Mébel. Als Toro nach 1716 einige Jahre in Paris 

zubrachte, begeisterte sich an dem ungewohnten Spiel seiner Phantasie 

ein Architekt Dubuisson und liefS dort von erprobten Handen etwa 

zwolf weitere Folgen stechen, einige nach jenen 4lteren, provinzmafig 

geringeren Blattern wiederholt. Alles war abseits vom regelmafiigen 

Kunsthandel verlegt, ist deshalb auferst selten geworden und schwer 

zu sichten. Toro folgt im Aufbau und Flachenschmuck den modischen 

Linien Bérains. Sein Herz aber gehort den plastischen Akzenten, ba- 

rocken Kartuschen und Waffengruppen, Masken und Drachen, Kindern 

und Halbfiguren. In bunter Mischung heftet er sie seinen Vasen und 

Sockeln, seinen Grabmalern und Wandtischen auf, nicht immer letz- 

lich sicher in Zeichnung und Mafsstab, aber durchgliuht von leidenz 

schaftlicher Erregung. Sie necken und qualen einander zu Scherz und 

Schmerz und teilen ihre Geberden dem tektonischen Ganzen mit. 

Man begreift, dafs ein so stidlich ungebundenes Temperament im frei- 
heitsdurstigen pariser Kunstleben Aufsehen weckte. Es war wie ein 
Versprechen auf eine neue Zeit, wenngleich nur ein Zwischenspiel; 

denn Toro kehrte bald als Zeichner und Bildhauer der Staatswerften 

nach Toulon zuriick. 

Schon aber war offen der grofie Bahnbrecher am Werk, der einen 
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neuen Abschnitt der franzésischen Formengeschichte erdffnen sollte, 

Gille Marie Oppenordt (1672—1742)*. Er war als der Sohn eines 

hollandischen Tischlers op den Oordt in Paris geboren und als Jiing- 

ling zu eindringlichen Studien jahrelang in Rom gewesen. Was er 

dort in sich aufgenommen hatte, zeigen seine in Zeichnung oder Stich 

bewahrten Skizzenbiicher. 

In dem rastlos sch6pferischen Kopf fand der schwungvolle Regent, 

selber ein ausiibender Kunstfreund, frith seinen Mann; Oppenordt 

ward sein Oberbaudirektor und blieb auch spater Architekt des Konigs. 

Leider ist von seinen Bauten und Dekorationen im Palast des Regen- 

ten, dem Palais royal, und an anderen Stellen, fast nichts erhalten. Um 

so starker sprechen fiir ihn seine Entwiirfe. Er hat die Zeichenfeder 

gefiihrt, wie kaum ein zweiter Baumeister vor oder nachihm. Huquier 

hat, wohl erst nach Oppenordts Tode, zweitausend Blatter seiner Hand 

erworben; nach dem, was wir heute noch kennen und besitzen, eine 

unerschdpfliche Fundgrube allseitiger Anregungen. Nach ihnen hat 

der geistesverwandte Radierer die drei glanzenden Werke herausge- 

bracht, die den Ornamentstich des franzésischen Rokokos in seiner 

vollen, virtuosen Macht kennzeichnen. 

Das eine ein Skizzenbuch aus den rémischen Studienjahren, »Livre 

de fragments d’architectures recueilis et dessinés a Rome«, vierzehn 

Folgen, Blatt fiir Blatt dichtest belegt mit meisterlichen Beobachtungen 

aller Art. Das ganze plastische Beiwerk des Barocks, Kartuschen und 

Aufsatze, Giebel und Simse, Portale und Altare, Grabmaler und Brun- 

nen, auch Notizen uber Gebiaude; das Meiste aus der barocken Gegen- 

wart, nur nebenher Motive Alterer Zeit, Grottesken, Vasen, plastische 

Finzelheiten der Renaissance; sehr wenig Antikes. Ihm war alles von 

Wert, was seine mannhafte architektonischzbildnerische Phantasie 

bereichern konnte. 

Wie diese sprudelnden Quellen sich zu dem sicheren Strome eigener 

Kunst vereint haben, méchten wir Schritt fiir Schritt verfolgen. Allein 

wie seine Bauten sind auch die Daten seiner Entwirfe uns verloren. 

Huquier hat seine Auswahl aus dem hinterlassenen Bestande lediglich 

gegenstandlich geordnet: erstens elf Hefte »Livre de différents mor- 

ceaux« nebst einer zwolften Folge von Brunnen, zweitens einen machz 

tigen Band »Oeuvres«, 1748 ausgegeben mit 19 Folgen. Beide zeigen 

in herrlicher Radierung alles, was die Bau- und Dekorationskunst 

irgend bendtigte, Gebaude und Bauteile, Wande und gemalte Ful- 

lungen, plastische Gestaltungen bis zu einzelnen Muscheln, ja sauber 

geschnittene Profile fiir Stein- und Holzwerk. Alles mit koniglicher 

Abb. 156 
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Abb. 155 Bernard Toro 19:14 

Sicherheit aus strengen und freiesten Motiven gemischt, aus klassiz 
zierenden und hochbarocken Stimmungen wie im Rausche ertraumt, 
bald Bernini bald Bérain verpflichtet und doch immer Oppenordt. 
Ein dekoratives Talent, das in der Geschichte der Kiinste seinesz 
gleichen sucht, der geborene Meister des Ubergangs. Denn trotz aller 
Anlagen ist Oppenordt mehr Anreger als Vollender und abschlieSender 
Stilgriinder geblieben. Die herrlichen Bande mit Huquiers Stichen 
sind erst nach seinem Tode auf den Markt gekommen, am Vorabend 
des Klassizismus, als schon das Feuer, das in ihnen spruht, bei den 
Zeitgenossen nicht mehr vollen Widerschein weckte. 
Wenn spater die streitbaren Vorkampfer fiir die Antike das ver- 

hafite Rokoko héhnten, galt ihnen als der eigentliche Bésewicht nicht 
Oppenordt, sondern ein anderer Schiiler des Barocks: Juste-Auréle 
Meissonnier. Er war 1693 im Stiden selber geboren, in Turin, der 
Stadt des Guarini. Leider héren wir nicht, ob er dort auch erzogen 
worden ist. Aber was er seit 1723 in Paris als Goldschmied, Architekt, 
Bildhauer, Maler und Hofzeichner bis zu seinem Tode 1750 erfunden 
hat, zeigt ihn als frith fertigen Schdpfer einer siidlich bedingten, in 
sich abgerundeten Neuwelt, des recht eigentlichen Rokokos. Seine 
Zeichnungen hat er selber durch Huquier und dessen Mitarbeiter 
stechen lassen, 17 Folgen auf 118 Platten, zu einem glanzenden 
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»Oeuvre« groBten Mafsstabes zusammengefaft', Ausgefiihrtes und 
Geplantes vom Kleinen bis ins Grofe, Silbergeschirr, Leuchter, Klein- 

gerat, Mobel, Ornamente, ein Privathaus und als Krone riesige Blatter 
mit uppigen Wohnraumen fiir heimische und fremde Besteller, auch 
einige Einzelblatter mit blendenden Festdekorationen, eine Folge von 
Barockaltaren fiir gotische Chore u. a. Nur das Friheste ist hie und 
da noch italienisch. Aber schon in den zwanziger Jahren stehen ihm 
alle Einzelheiten des reifen Rokokos fest: die kraftvollen und doch 
geschmeidigen plastischen Akzente, das Liniengewoge in jeglicher 
Richtung, die durch Kurven zersprengten Rahmungen, das Muschel- 
werk und das Pflanzengebtindel, auf den ersten Blick ein trunkenes 
Zerrspiel, dem Eingewohnten ein wunderreiches, selbstsicheres K6nigz 
reich der Form. Man begreift nach diesen Stichen, daf dem alles 
zwingenden Gestalter nicht nur die Jungen, die Unabhangigen, vor 
allem die Maler, zujubelten, sondern auch die architektonisch und 

akademisch Gebundenen nicht vollig ausweichen konnten. Man findet 
die Spuren des grofsen Anregers auf allen Einzelgebieten. 

DAS ORNAMENT DER MALER. Die kurzen Jahre des Uber- 
gangs vom Stil Ludwigs XIV zum Rokoko, die Zeit der Régence, wollen 
wir nicht als gesonderten Abschnitt herausheben. Was sie kenn- 
zeichnet, war schon frither vorbereitet worden und spielt ohne Schnitt 
ins reifere Rokoko hiniber. Es spricht sich am reinsten im gemalten 
Ornament aus. Fir die monumental oder dekorativ befahigten Maler 
begann eine goldene Zeit. Alle namhafteren Personlichkeiten nahmen 
teil an den vielerlei Aufgaben der Raumdekoration in den Palasten 
des alten Adels und der neuen Finanzgrofen; auch die Entwiirfe zu 

den Teppichen der Staatsmanufakturen gaben Anlafs, Begabungen 
fiir Ornament und Figuren zu erproben. Umgekehrt weht der deko- 
rative Zug in alle Einzelbilder dieser Zeit zuriick’. 

Im Flachenschmuck war die Spatzeit des alten Konigs durch Bérains 
sieghaften Kurvendrang bestimmt gewesen. Es war verstandlich, daf das 
jiingere nervésere Geschlecht das feste Gefiige seiner vollen Schwiinge 
lockerte, die Ziige verweichlichte und durch Beiwerk ansprechender 

Naturgebilde sinnlicher ausstattete. Das haben Gillot und sein 

groBerer Schiller Watteau geleistet. 

Claude Gillot'®, geboren 1673 in Langres, gleichen Alters mit [oro 

und Oppenordt, hatte aus seiner burgundischen Heimat Witz und 

Temperament mitgebracht. Frith als Maler und Radierer mit der Welt 

der Biihne vertraut, hat er fiir die Oper Kostiime und Hintergriinde 

entworfen und je ein Buch mit Bithnentrachten und Szenen der ita- 

Abb, 157 
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lienischen Komédie gezeichnet. Auch in den Illustrationen zu den 
Fabeln des De la Motte und einigen Reihen lockerer Phantasien iiber 
Gotter- und Satyrfeste und klassische Walpurgisnachte ist er ein be- 
hender Improvisator, mehr keck als tief. Er hat sich erst entdeckt in 
den geistreichen und doch gediegenen Entwiirfen ornamentalen Inz 
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halts, die er 1722 bei seinem vorzeitigen Tode in grofer Zahl hinter- 
lieB, Federz und Rotelskizzen leichtester Hand und regster Phantasie, 

meist grotteskenhaft aufsteigend, voll buntesten Spiels zierlicher Kur- 

ven. Bérains straffe Bander entstofflicht er zu fast kalligraphischen 
Schnorkeln sanften Schwunges und begleitet sie durch zierliche Kolo- 
raturen aus leichtem Gezweig. Was sein Vorganger einzufigen pflegte, 

kennt auch er, von thronenden Géottern bis zu den Affenspriingen der 
damals beliebten Tierkomodie. Aus dem Schatz, den er in solchen 

Zeichnungen haufte, hat er selber eine Folge fur Wandteppiche, ein 
»Livre de portiéres«, radiert, der rastlose Huquier zwei weitere Hefte 
mit Hochfiillungen und mit sinnbildlichen Motiven fiir Buchzier. Bez 
sonders fliissige Muster hat Gillot, wie einst auch Bérain, als »Desseins 

d’arquebuserie« den sonst nur vom Handwerk bedienten Gewehr- 
schlossern gewidmet. Wo er den Stift ansetzt, sinkt alle Erdenschwere 

und steigt die Phantasie auf weichen Schwingen wolkenwarts. 

Allein sein Ruhm ist vor einem Groferen verblaBt. Antoine 

Weatteau’ aus dem damals noch flandrischen Valenciennes (1684 bis 

1721) ist Gillots Schiiler gewesen. Er hatte auch unter dem an Jahren 

alteren Claude Audran (1658—1734) gearbeitet, der mit Erfindungen 

in Bérains Art fiir die kéniglichen Wirkereien tatig gewesen ist; im 

Stich ist eine Folge grottesker Pilaster, die zwolf Monate, erschienen. 

Aber sein Schiller, der unvergleichliche Beobachter und Gestalter, aft 

alle Lehrer und Anreger weit hinter sich. Seine Seele ist voll der holden 

Welt, die er sich selber erbaut hatte, der Liebesfeste, Schaferspiele, 

Bihnenbilder und Parkgriinde; das fliichtige Kurvengewoge ist ihm 

dazu nur ein auf den gleichen Ton gestimmter Rahmen. Wie er Bild 

und Zier in eins zu fiigen weil, wie die Vorgange sich oft fast zum 

Ornament verfliichtigen, das Beiwerk aber sich bildmaSig auswachst, 

wie die sanften Schnérkel die Blumen, Baume und Ziergerate in ihren 

Schwung mitreifen und auch festere Akzente, Muscheln, Masken, 

Schirme, sich unterordnen, muf} man stets aufs Neue bewundern. Der 

Weg, auf dem diese késtlichen Gebilde den Zeitgenossen und der 

Nachwelt zu Nutze geworden sind, waren wiederum die Radierungen 

und Stiche geistesverwandter Stecher auf Grund dekorativer Gemialde 

oder gezeichneter Skizzen, die oft erst der Nachbildner ins Reine ge-z 

bracht hat. Watteaus Freund, der verdienstvolle Sammler Julienne, 

hat 1735 zwei Prachtbande voll figiirlicher und ornamentaler Blatter 

als »L’oeuvre d’Antoine Watteau« in Stichen bester Techniker heraus- 

gegeben®. Die Ornamente, im Ganzen etwa 130 Blatt, meist von 

Huquiers Meisterhand, sind Hochz oder Breitfillungen, wie sie dem 

Abb. 158 

Abb. 159 
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Zimmermaler und Teppichwirker handlich waren, auch seltene Facher, 
die als Vorlagen und zum unmittelbaren Gebrauche als Ersatz der 
Handmalerei begehrt wurden. Einzeln ist ein Heft locker hangender 
»Trophaen« aus Geraten verschiedenster Lebensgebiete erschienen. 
In das Dekorative greifen auch die koketten Wandbilder mit Chinesenz 
figuren, die der Meister im k6niglichen Jagdschlof La Muette gemalt 
hatte, der erste auf ernste Naturstudien gegriindete Ausdruck der 
romantischen, ftir die Folge so machtigen Mode. Fast méchte man 
zum Ornament sogar die eigenhandig geatzten Modebildchen und die 
»Figures de différents caractéres« zahlen, die geistvollen Radierungen 
nach des Meisters Studien: so nahe grenzt jede Auferung dieses un 
nachahmlichen Dekorators an das, was wir in den raumschmtickenden 

Kiinsten suchen und bediirfen. Dafi der Ornamentstich kein Mittel 
kannte, um auch seine unvergleichliche Farbenkunst wiederzugeben, 
ist eine schmerzliche Einbufe. 

Nach Watteaus und Gillots friihem Ende hat dann die Schar vir- 
tuoser Maler in den vielen Stadtpalasten der neuen, reichen Gesell- 
schaft sich an Bildern und Wandzierden erprobt und sich bald auf 
Meissonniers verfuhrerisches Vorbild eingestellt. Viele von ihnen haben 
fur ihre Malereien oder Entwtirfe Stecher und Verleger gefunden. 
Die Jahreszahlen werden selten genannt, so daf} es schwer ist, sie nach 

Zeit und Abhangigkeit zu ordnen. Wir diirfen getrost den Starksten 
voranstellen, obwohl er im engsten Sinne kaum zu denVorlagenstechern 
zahlt; der Grofe weist auch durch die Anmerkungen zu seinem Text 

den Kleineren die Wege. 
Francois Boucher (1703—1770)’, der frithreife Sohn eines Maler- 

meisters in Paris, hat schon als Jiingling iiber hundert Entwiirfe und 

Studien Watteaus radiert, darunter jene Chinesenbilder aus La Muette. 

Mit solch modischen Verkleidungen hat er sich an der Hand der ost- 

lichen Porzellane und anderen Kunstwerke innigst vertraut gemacht. 

Huquier hat danach die Meisterstiicke solcher Chinoiserie, eine Reihe 

grofer, teppichartiger Vorgange und mehrere Folgen ansprechender 

Gruppen und Gestalten, verdffentlicht. Aus der eigentlichsten, barock 

geborenen und pariserisch geschulten Welt des Meisters sind den Ver- 

legern ein lohnender Vorwurf die Kinder geworden, fiir die der junge 

Vater im eigenen Hause die reizenden Modelle fand, freilich um sie 

zu recht unkindlichen Gebarden zu verauferlichen. Wie diese »Grou- 

pes d’enfants« in den fiinf anziehenden Heften zwischen Wolken 

schweben oder in dem »Livre des arts« Werkzeuge und Sinnbilder 

der freien Kiinste handhaben, wird nur der Freund dekorativer Werte 
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vollig gelten lassen. Auch die Gotter und Allegorien reiferen Alters 
sieht ja der kithne Traumer am liebsten himmelhoch schwebend oder 
in spruhenden Wogen und wild geschichteten Felsen. Er darf es 
wagen, aus solch bunt geschmiegtem Durcheinander selbst Umrah- 
mungen zu gestalten, wie auf den herrlichen Widmungen des selte- 
nen Riesenwerkes »Tombeau des princes etc., qui ont fleuri dans la 
Grande Bretagne«, die hernach als »Livre de cartouches« mit Zusatzen 
verkleinert wiederholt worden sind. Selbst die Wappentiere greifen 
hier in die phantastische Handlung ein. In Bouchers Einzelheiten: 
waltet der Geist Meissonniers, der sein persOnlicher Freund gewesen 

ist. Die Fels: und Muschelgruppen verwogenster »rocaille« vertragen 
sich aufs Beste mit linearen Nachklangen aus Watteaus Orchester; 

doch wachsen die bescheideneren Linienspiele sich meist zu uppig 
bltthenden Schnorkeln aus, wie auf den seltenen Facherblattern des 

Meisters. Das hatte 1751 auch sein dekoratives Meisterwerk, die Ausz 

malung der Salle du conseil im Schlof} Fontainebleau, gezeigt. Der 
Unermiidliche ist im Grofen wie im Kleinen das allbewunderte Vorz- 
bild fiir ein ganzes, begabtes Geschlecht geworden. 

Bouchers vielseitige Anregungen haben die Zeitgenossen nach mehz 
reren Richtungen genutzt. Einmal zu Malereien mit phantastischen 
Aufbauten, Bruchstticken aus der damals so beliebten Bithnenmalez 

rei. Solche architektonischen Traumgebilde hatte schon Meissonnier 
aus dem italienischen maestoso in das andante grazioso und das 
scherzo des Rokokos iibersetzt. Zum Leitmotiv wahlte solche Komz 
binationen der langlebige Jacques de Lajoue (1687—1761), ein ach- 

tungswurdiger Ornamentist und Raummaler, Mitglied der Akademie. 
Er hat die unterhaltenden Zeichnungen zu uber einem Dutzend sorg- 

sam betitelter Folgen geliefert, neben geraden und schiefen Kartuschen 
und tollen Vasenzerrbildern vorwiegend Mischbildungen aus glatten 
oder gewundenen Saulenhallen, Lattengangen, Terrassenstufen, Brunz 
nen und Sockeln, von koketten Gottern oder eleganten Modetragern 
bevolkert, stets mutig und launig, durch liebenswiirdige Grazie ge- 
mildert. Er war stark genug, sich in einer stattlichen Folge wirk- 
samer Allegorien der Kiinste und Wissenschaften auch als figiirlicher 
Dekorator zu bewahren. Lajoues Muschelkartuschen, Fontanen und 
Kulissen drangen sich zu noch dichteren Gruppen zusammen in einer 
Serie von Folgen des sonst wenig bekannten Jean Mondon le fils. 
Er betitelt sie gern als Biicher »de forme rocaille« und zeigt schon im 
Jahre 1736 dieses Fels-, Grottenz und Muschelwerk nicht ohne Eigen 
kraft in reifster Gestalt. Noch bunter hat der beliebte Stecher und 



Das Rokoko in Frankreich et | 253 

Buchkiinstler P. E. Babel (1720—1761) diese Zeitmotive in wenigstens 

sechs, etwas kleinlich gestochenen Folgen abgewandelt, voll gewunde- 
ner Zierschilder, sprudelnder Brunnen und perspektivischer Griinde. 

Seine im Buche so oft bewahrte Anmut spricht warmblitiger aus den 
hiibschen Einzelstiicken von Blumenwerk und Ornament, die der 
feinnervige Lothringer Francois in vier oder fiinf Heften nach ihm 

radiert hat. 
Daneben wurden gemalte Stilleben besonders aus erlegtem Wild 

beliebt, zumal als Schmuck von Turbekroénungen. Zwei Meister 
der Tiermalerei, die sich dem dekorativen Zuge der Zeit nicht ent 

zog, geben dafiir auch im Stich anmutendes Zeugnis. Nach Male- 

reien des talentvollen Jean-Baptiste Oudry (1686—1755), bekannt 

durch seine Bilder zu der groften Ausgabe der Fabeln des Lafontaine 

und bewahrt als Leiter der Teppichmanufakturen, hat Huquier einen 
»Recueil de dessus de porte« radiert, seltsamer Weise ohne Oudrys 

Namen zu nennen. Ebenso gefallig ist ein »New book of hunting 

trophies«, 1757 in London nach dem beliebten Christophe Huet (71759) 

erschienen, der sich iiberdies zum Sonderfach die Affen gewahlt hatte, 

wie sie schon seit Bérains Zeiten aus der Tierkomédie in das Orna- 

ment oft hintibergehupft waren. Auf ihn geht das berihmte Affen- 

kabinet in Chantilly zuriick, und seine drei Stichfolgen »Singeries« 

fiihren die possierlichen Tierchen in allerhand héchst menschlichen 

Betatigungen vor, in Sport und Kinderspielen mit oft recht derben 

Seitenspriingen. 

Endlich haben auf Bouchers Pfaden mit besonderem Nachdruck 

einige Erfinder die »Chinoiserien« gepflegt, Figuren und Pflanzen- 

werk, Landschaften und Ornamente’’. An Vorbildern war kein 

Mangel; schon Ludwig XIV hatte vom Kaiser von China finfzig 

Bande chinesischer Zeichnungen zum Geschenk erhalten. Nun ging 

der schon genannte Radierer und Verleger Gabriel Huquier (1695— 

1772) voran. Was immer der begabte und tatige Mann angriff, tragt 

einen personlichen Zug. Zu seinen frihen Arbeiten, noch im Nach- 

klang der Régence, zahlen drei ansehnliche Bande voll launiger Er- 

findungen fiir Zwecke verschiedenster Art. Ein Werk »Frises d’orne- 

ments arabesques« mit vielen hunderten schmaler Friese und Borten, 

wie von einem rechtschaffenen Musterzeichner aus allen Anregungen 

gemischt, die ihm in den Weg kamen. Ein Buch voll GefaBe jeden 

Schlages, gleich wandelbar und gleichsam unentschieden zwischen 

Strengem und Bewegtem, ein Musterbuch der Moglichkeiten. Bez 

sonders unterhaltend die »Iconologies«, iiber zweihundert Aufbauten 
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von Sinnbildern aus allen erdenklichen Gebieten, an Gehalt billig, 
an Form wechselreich und ansprechend. Danach aber hat er sich der 
Wunder- und Traumwelt Chinas zugewendet, wie sie die Zeitgenossen 
sahen. Er selbst besaf} chinesische Originalzeichnungen und setzte 
nun die fremdartigen Pflanzen, Vogel und Menschen mit leichter 
Hand ins Rokoko um, in Folgen wie »Trophées de fleurs et fruits 
etrangers«, »Caprices d’ornements« u.a., Facherblattern »a la chinoise«, 
ja einer Anleitung fiir die, welche »das chinesische Ornament zeichnen 
lernen wollen«, geraumigen Schnérkelspielen, mit denen man iberz 
dies lebensgrofie Wandschirme bekleben konnte. 

Das Chinesische greift mehr und mehr hinein in alles, was damals 
auch Krafte minderen Grades ans Licht brachten, gemischt mit andez 
ren Anregungen der Fihrer. So hatte 1734 ein Hofmaler des Prinzen 
von Condé in Chantilly, ein Sammler 6stlicher Stoffe und Drucke, 

Jean-Antoine Fraisse, ein seltenes »Livre de dessins chinois tirés d’ap- 
res les originaux de Perse, des Indes, de la Chine et du Japon« heraus- 
gegeben: aus so vielen Quellen wufte damals die franzosische Kunst 

industrie zu schopfen. Ein vielbeschaftigter, selbstsicherer Muster- 
zeichner, Bouchers Mitarbeiter in der Salle du conseil von Fontainez 
bleau, fiir die Seidenwebereien in Lyon und fiir die Gobelinmanufaktur 
tatig, in jeglichem Bedarf der Praxis erfahren, ist A. Peyrotte gewesen. 

Der gewandte Mann hatte Gliick bei den Stechern; Huquier selber 

stach nach ihm zwei ungewohnlich grofe, wberaus wirksame Hefte 

mit Ornamenten aus Schnorkeln und Blumen, der zierliche Francois 

Einzelheiten in Kreidemanier, die besonders den Stoffzeichnern will: 

kommen sein muften. Doch blieb er ein Erfinder aus zweiter Hand. 
Dagegen ist im Ornamentstich des Rokokos zum ersten und freilich 

auch letzten Mal ein wahrhaft koniglicher Sonderkunstler fiir Stoff- 
muster ans Werk getreten, ein Meister, dessen leichtbeschwingter 

Phantasie man noch heute mit immer neuem Behagen folgt, Jean 

Pillement (1727—1808). Noch zeigen prickelnde Originalzeichnun- 

gen seine unsagbar feinnervige Hand. Einen Schatz aber bilden die 

mehr als dreihundert geistvollen Blatter, die anfangs er selber, dann 

virtuose Stecher in Strichz und Kreidemanier geatzt haben, einige Fol- 

gen sogar in stoffgleichem Zweifarben- und Buntdruck, teils seit 1755 in 

London, wo er fur die junge Emaildruckfabrik in Battersea tibertrag- 

bare Stiche machte, teils in Paris; wiederholt haben Verleger grofere 

Gruppen auch zu Gesamtausgaben vereinigt. Sein lebhafter Geist 

spielte fast ausschlieSlich in der Traumwelt Chinas; dessen Volk und 

Natur tummeln sich um einander im Tempo des ausgelassenen Roko- 

Abb. 162 



256 Das Rokoko in Frankreich 
wrens Pere 

are 

iene F 

Ye 

al “LA PELLERINE.ALTEREE « PEO 

preendl Cheatlet, ot then bereits drcam ree SP. fir pate adic. alata 

Abb. 159 Antoine Watteau 42: 28,5 



Das Rokoko in Frankreich 257 

kos. Der eigenste Reiz dieser Vorlagen ist ihre Anpassung an die 
Technik der Seidenweberei, an die schillernden, zitternden Wirkungen 
der Damaste und Brokate. Der Vielgewanderte hat zeitweilig auch 
in Lyon gelebt, vermutlich im Dienste der Industrie. Sein Werk ist 
als Vorbild der Gewebezeichnerei iiber allen Zeitstil erhaben. 
MOTIVE DER PLASTISCHEN DEKORATION. Fur das 

plastische Ornament, dieses Tummelfeld des Rokokos, miifite es eine 

Flut von Vorlagen geben, wenn nicht die Bildschnitzer, Stuckarbeiter 
und Modelleure in Paris die neue Mode noch in den Werkstatten 
ohne unmittelbare Vorlagen zu fordern gewuft hatten. Was der Stich 
dafiir zu leisten vermochte, zeigen aus spater Zeit sechs Folgen tau- 
schender Atzungen in Kreidemanier von dem untbertroffenen Tech- 
niker Demarteau nach den sehnigen Einzelheiten des Ornament- 
lehrers Romain Girard. Fast alles Fragmente: Rahmenschnorkel, Aus- 

laufer, Buigel, Rollen, wenige Schilder; die stofflosen Bildungen von 
nur leichtem Blattwerk begleitet, vom Muschelwerk selten berihrt, 

voll wunderbarer Spannkraft und meisterlich dargestellt. Sie wollen 
Lehrhefte sein, nennen sich »Lecons d’ornemens«, halten sich aber 

frei von aller Schulmeisterei. Man empfindet, wie ein solcher »pro- 
fesseur« den jungen Nachwuchs hinreifien mute. Einige Blatter 
eigenhandiger Radierungen bewegter Rahmen zeigen eine zaghaftere, 
aber feine Hand. Es gibt einige wenige weitere Vorlagen dieser Gattung. 

Fiir die Fillungen waren die Gehange, die »trophées«, der be- 

liebteste Vorwurf. Dafiir hatten schon die Meister des vorigen Zeit- 

abschnitts das Beispiel gegeben, zumal in Versailles an Brunnen- 

sockeln, in der Spiegelgallerie und in der Schlofkapelle. Daf’ die 

Trophiae einst ein Aufbau und ein Siegeszeichen gewesen ist, war 

vergessen; jetzt waren"es hangende Gruppen; die Kriegswaffen antiker 

oder fremder Volker traten' fast beiseite gegen die bunten Haufungen 

von Kirchengerat, Jagdstiicken, Sinnbildern aller Art, voran den Symz 

bolen der Liebe. Das alles hangt kaum mehr an Bandern, sondern 

drangt sich ohne sichtbaren Halt bunt durcheinander, den Malern 

wie den Bildhauern ein willkommener Stoff. Sie hatten sich alle daran 

versucht, Gillot und Watteau, Oppenordt und Meissonnier; die Einzel- 

folgen sind nur wie eine Nachlese. Ein wackerer Holzbildhauer 

Francois Roumier, der um 1724 auch Rahmenstiicke und Tische im 

Geschmack der Régence radiert, hat seine geschnitzten Fullungsgrup- 

pen aus dem Chor einer Kirche im Faubourg St. Germain eigenhandig 

auf Kupfer gebracht und dem grofsen Robert de Cotte gewidmet, 

etwas unsicher im Mafstab. Jetzt gab man auch die klassischen Vor- 
Jessen, Der Ornamentstich 17 

Abb. 154 



258 Das Rokoko in Frankreich 

Abb. 160 Francois Boucher 42:29 



Das Rokoko in Frankreich © 259 

bilder des vorigen Menschenalters heraus, die Kirchenstiicke aus der 
Schlo8kapelle von Versailles, die Bronzereliefs des Coysevox in der 
Spiegelgallerie. Huquier hat zwei Folgen kriegerischer und weltlicher 
Gehange nach dem Bildhauer René Charpentier radiert und nach 
dem Maler Jacques Dumont genannt le Romain (1701—1781) ein 
Heft mit geschickt zusammengefiigten Sinnbildern. 

Plastische Akzente auffen und innen kleidete man nach zugleich 
antikem und barockem Brauche am liebsten in die Form von Gefafen. 
Vasen gab es iberall, in den Garten, auf den Gesimsen, an den M6- 

beln, in den Zimmern. Auch hier wirkte das Beispiel von Versailles 
fort; eine Stecherin, Marie-Michelle Blondel, hat noch in dieser bez 

weglichen Zeit die strengen Gartengefafe dorther sauber aufgenom- 
men. Allein die Stiirmer und Dranger der Gegenwart waren jenes 

trockenen Tones satt. Die Vase ward zum Spielfeld fiir die Verwegen- 
sten unter Bildhauern wie Malern. Toro hatte mit stidlichem Feuer 
schon in Aix in drei Folgen, spater in Paris in einem vierten Hefte auf 
die klassizierenden K6rperseine Masken, Kartuschen und Bigel geklebt. 
Huquier hatte seine chinesischen Studien auch hierftir nutzbar gemacht 

und in dem hiibschen »Recueil de six cent vases« Antikes und Ostasi- 

atisches zu immer neuen Bildungen gemischt, nicht tief, aber sehr an- 

regend fiir alle Art von Kleinkunst. Die musterschaffenden Maler, wie 

Delajoue, Mondon, Peyrotte, hatten auf derLeinwand oder dem Papier 

leichtes Spiel fiir ausschweifendste Umrisse und Profilirungen, wenn 

sie solche Erfindungen in ihre Phantasiedekorationen einfiigten. An 

plastisch ausfiihrbaren Stiicken aber versuchten sich in Vasenbiichern 

gleichzeitig der fithrende Maler und ein berithmter Bildhauer, Francois 

Boucher und Edme Bouchardon (1698—1762), beide voll verwegener 

Phantasie, in Ornamenten und Figuren barock genahrt und dennoch 

dem mafigenden Nationalgeschmack nicht vollig untreu. Es lohnt 

sich zu beobachten, wie der Bildhauer dank Beruf und Temperament 

noch architektonisch gehemmt ist und sich selten zu vollig neuem 

Einklang durchringt, der geniale Maler dagegen auf den Wegen seines 

Freundes Meissonnier, aller Bindungen spottend, echtestes Rokoko 

meistert. An solch kithnen Durchdringungen der Zeitmotive reich sind 

1746 auch die késtlichen Entwiirfe des jungen J. F. Saly, denen wir an 

der Schwelle des franzésischen Klassizismus wiederbegegnen werden. 

Wie sich die Grenzen zwischen k6rperhafter und flachiger Vor- 

stellung verwischten, lehrt der Beitrag, den zum Ornamentstich einer 

der fithrenden Buchillustratoren geliefert hat, der in Belgien geborene, 

vielseitig begabte Charles Eisen (1720-1778). Von Beruf Maler 
17% 

Abb. 168a 
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und Radierer,' hat er eine Reihe von Folgen mit dekorativen Entwiirfen 
herausg egeben, die 1753 als »Oeuvre suivie contenant différents sujets 
de décorations et d’ornemens« begonnen, dann in kleinere Hefte, 
»Livre de fr agmens«, zerteilt und als solche fortgesetzt wurden. Seine 
Liebe gehort hier nicht der bildlichen Gestaltung, durch die spiater 
der Illustrator des Ovid und der Erzahlungen des Lafontaine Zeitge- 
nossen und Nachwelt entziickte, sondern den Problemen der Plastik, 
als wolle er zeigen, da er eigentlich zum Bildhauer geboren sei. 

Avb.163 Brunnen und Grabmaler, Sockel und Giebel, Wappenschilder und 
Gefafse fiir Porzellan, gern auch weichgelagerte Gartenfiguren, alles 
voll uberlegener Sicherheit und einschmeichelnder Anmut, an Auf- 
fassung und Formung, ja an Begabung seinem Vorbilde Boucher so 
verwandt, wie wenig andere. 

Auch Boucher selber hatte an Aufgaben dekoraltiv-figtirlicher 
Plastik leidenschaftliche Freude. Was er an rundlichen Kindern, 
verfithrerischen Weibchen, itobenden Kraftmenschen, Muscheln und 
Pflanzen nur im Kopfe trug, das hat er nirgends sprithender ausge- 
geben als in den zwei Folgen von Brunnen, in denen zwischen auf: 
geturmtem und zerkliiftetem Gestein diese bunte Welt sich heftig 
miht, die Sprudel und Falle schaumender Gewiasser zu immer neuen 
Uberraschungen zu reizen. Es sind monumentale Ziele hinter tan- 
delnden Wegen, weniger auf Stein als auf Porzellan eingestellt, Ber- 
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nini im Boudoirstil. Fir das Porzellan waren Geist und Zuschnitt 
von Bouchers Gestalten so angemessen und reizvoll wie méglich: 
dafiir zeugen auch im Stich fiinf Hefte von Einzelfiguren und Gruppen 
»De la manufacture royale de France« und »De la manufacture de 
Seve«, nach Erfindungen von Boucher und Falconet von dem jiinge- 
ren Falconet gestochen. Dem Zug ins Dekorative folgen auch mehrere 
Folgen nach Bouchardon, dem akademischen SiiSling, von Huquier 
flissig radiert, Apollo und die Musen in Nischen, aus 1739, und die 

fiinf Sinne, die in grofen Ovalen auf der Erdkugel tanzeln; Bildhauer 
und Stecher einen sich zum. echtesten Louis Quinze. 

MOBEL UND WAGEN. In der Sammlung des Kunstgewerbez 
Museums in Berlin steht ein geschnitzter Wandtisch mit geschweif- 
ten Fufen, deren maskenférmige Kapitelle sich von gewundenen 
Drachen anfauchen lassen. Das ist einem Stiche Toros nachge-z 
bildet aus dem »Livre de tables«, das der spielfrohe Provenzale um 
1716 wahrend seines Aufenthalts in Paris gezeichnet hatte. Solche 
Zusammenhange zwischen Vorlagen und Werkarbeit sind im Mobel- 
wesen noch immer sparlich nachzuweisen. Noch zeichneten, wie unter 

Ludwig XIV, die Architekten fiir ihre Raume gern auch die Einzel- 
stiicke. Die ftthrenden Kunsttischler wu ten ihren verkdauflichen 
Schépfungen selber die Form zu pragen und hatten wenig Anlaf}, sie 
den Konkurrenten zuganglich zu machen. Die Verleger holten ihren 
Stoff nicht aus den Werkstatten, sondern aus den Mappen der form- 

gewandten Zeichner, die an Fleif§ und an Geschick zu Studien und 
Erfindungen mit den Malern und Bildhauern wetteiferten. Was in 

solchen Mappen lagerte, wissen wir von Oppenordt her. Auch ein 
bescheidenerer Genosse lehrt es, dessen erstaunliches zeichnerisches 

Lebenswerk ehrfiirchtige Nachkommen bis auf unsere Zeiten gerettet 

haben. Der Holzbildhauer Nicolas Pineau (1684—1754)**, in jiinz 

geren Jahren, seit 1716, unter Alexandre Leblond in Petersburg fur 

Peter den Grofen titig, bewegte sich mit sprudelnder Schaffenskraft 

und lauterem Geschmack in allem, was die plastische Dekoration nach 

Bérains Ende in Gillots bunterem Kurvenspiel und in den kraftigeren 

Akzenten des frithen Rokokos versuchte, doch stets symmetrisch, archi- 

tektonisch gebandigt, der echteste Vertreter dessen, was man Rokoko- 

klassik genannt hat. Aus dem Schatze seiner Entwiirfe hat der Verz 

leger Mariette gegen 1737 mehreres herausgegeben, darunter je ein Heft 

Wandtische, Wandblaker nebst Leuchtertragern, Rahmen, Stickereien 

fiir Himmelbetten, alle gleich anziehend durch das mafivolle Zierspiel 

auf der Fliche und im Raum. Leider ist dieser glanzende Darsteller 

Abb, 155 

Abb. 164 
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nicht durch Huquiers geschmeidige Nadel verewigt worden, die nur 

seinem schwachlichen Sohne Dominique Pineau fur zwei Hefte von 

Wandtischen und Kartuschen unverdienter Maen zu Dienst gestanden 

hat; das ist ein Verlust fiir den franzdsischen Ornamentstich der Zeit. 

Neben Pineau nimmt sich das umfangliche »Livre de dessins d’or- 

nemens« eines Architekten und Bildhauers Lainé, das 1740 erstmalig 

in Aix, der Stadt des Toro, erschienen ist, nur wie brave Provinzkunst 

aus, erklarlich, wenn sein Verfasser, obwohl in Paris geboren, wirklich 

lange Jahre in Avignon abseits vom Mittelpunkt ansassig gewesen ist. 

Schulgerechter Akanthus, Tische, Turen, Wanddekorationen und 

Kirchensilber, noch fast auf der Stufe des spaten Stils Ludwigs XIV, 

bei allem FleiBe trocken und reizlos. Dagegen hat ein tiichtiger Kenner 

der Schreinerei, F. Cornille, in zwolt Heften eine zweckvolle, reich- 

haltige Vorlagenreihe gezeichnet, zumeist Kirchenstiicke, wie Altare, 

Gestithl, Kanzeln, auch Tafelwerk, Turen, Schranke, mit sorgsamen 

Grundrissen und Verbindungen, reiferes Rokoko von gediegener, be- 

sonnener Haltung. Auch die Tapezierer gehen nicht leer aus. An sie 

wenden sich die geschatzten sechs Folgen des Zeichners Mathieu Liard, 

der 1736 geboren sein soll und zeitlich schon in die Anfange des Klassi- 

zismus reicht. Aus eigenem Verlage ungewohnlich stattliche Blatter 

mit iippigen Himmelbetten, teils »a la polonaise« unter frei schweben- 

dem Baldachin, teils an der Wand »a la Turc«, mit streifigen Bezugen 

und stolzem Federschmuck, das Holzwerk spates Rokoko; weiter ein 

»Recueil de canapés« verschiedener Gestalt und Benennung, auch ein 

Heft mit Polsterstithlen. Bescheidener aus spaterer Zeit, meist schon 

klassizistisch gerichtet, drei kleinere Folgen ahnlichen Inhalts in 

Chéreaus Verlag, auch diese von dem tiichtigen Erfinder selbst radiert. 

Eigene Anspriiche stellte der hochentwickelte Bau der Wagen, 

Schlitten und Sanften, deren die seidenumrauschte Gesellschaft in den 

StraBen der Stadt und auf dem Lande gleich dringend bedurfte. Hier 

mufte ein griindlicher Fachmann zugleich die Typen und Konstruk- 

tionen wie auch das plastische Ornament meistern, wenn etwas Brauchz 

bares entstehen sollte. Das hat der »menuisier du roi«, Wagenbauer 

und Schlosser J. F. Chopard geleistet, dessen Entwiirfe in drei statt- 

lichen Breitfolgen der geschickte J. B. de Poilly herausgegeben hat. 

Man ersieht dort in besten Verhiltnissen und stets passender Ausstat- 

tung die kutschenformigen »berlines«, die einbankigen Diligencen, 

die offenen Kaleschen und zweiradrigen Cabriolets, auch Rollstihle 

fiir den Garten und die begehrten Sanften, stets mit allen ihren Ge- 

stellen, Riemen und technischen Einzelheiten. Diese vornehme Pracht 
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wird erganzt in einem weiteren Hefte von bewegt gegliedertem und 
-umrissenem Geschirr ‘mit vielerlei Bandern, Stickereien und Bronzez 
beschlagen, den »Desseins de harnois« yon Baudouin. Auch das erste 
Lehrbuch des;Wagenbaus, Garsault’s Traité de voitures von 1756, bez 

weist durch seine Kupfertafeln, da8 dieser Aufwand eine Forderung 
der Zeit war. Noch litt der Sachzweck nicht untersolcher Forme nfreude, 
METALLWERK. Wie die besten Mobeltischler, schufen voll ends 

die Silberschmiede abseits der Architekten und verlernten nicht, ihre 

eigenen Wege zu suchen. Ihr Fachgenosse Meissonnier hatte ihnen frih 
die neue Bahn gewiesen, auch durch seine Stiche. Die Meisterwerke aus 

den beruhmten Werkstatten der Ballin und Germain, in Frankreich seit 

her fast samtlich eingeschmolzen, in RuSland und Portugal mindestens 
arg gefahrdet, erscheinen im Stiche der Zeit nicht. Es ist ein seltsamer 
Zufall, daB trotzdem gerade ein Germain uns ein sprechendes Bild der 

_ pariser Silberkunst geschenkt hat, kein Verwandter, sondern nur ein 

Namensvetter der im Dienst der Konige bewahrten Familie: der 1716 
fern in Marseille geborene Pierre Germain, marchand orfévre et joail- 
lier, vielleicht seines siidlichen Ursprungs wegen le Romain beige- 
nannt. Seine Eléments d’orfévrerie von 17481, ein sauberer Band mit 

hundert Kupfern, seiner Zeit fir 24 livres kauflich, sind ein Muster- 

buch fiir alles, was damals auf der Tafel, dem Ankleidetisch und dem 

Altar an GefaSen und Geraten verlangt wurde, bisweilen ganz streng 

im Geriist, meist aber mit treibfahigem Muschelwerk durchsetzt und 

belegt, begleitet von Blattbiischeln und gelegentlichen Cherubim 

zwischen Wolken, und doch trotz dieser Zutaten von mafvoll ver- 

schmolzenen Umrissen. Man sieht, wie der geschmackvolle Mann 

auch gewagte Motive als erfahrener Treibkiinstler sich unterwirft. Unter 

seine eigenen Erfindungen hat er sieben kithnere Schopfungen seines 

Genossen Jean-Jacques Roéttiers aufgenommen. Sein zarter Interpret, 

J. J. Pasquier, hat drei Jahre spater nach seinen Zeichnungen noch 

eine Einzelfolge radiert, ein »Livre d’ornemens«, das aufer einigem 

Leuchtgerat allerlei Einzelheiten fiir den Bedarf des Faches bringt. 

Ob ein anderes, rechtunbeholfenes Heft mit Ampeln und Armleuchtern 

fiir die Kirche, auf dem als Erfinder ein Germain, als Stecher ein Au- 

dran genannt ist, dem Pierre etwa als Jugendarbeit zuzuschreiben ist, 

bleibt ungewif. 

Den Walffenschmieden und Gewehrschlossern, die sich einst 

selberim Stich so tapfer betatigten, hatam Beginn dieser Epoche der stets 

treffsichere Claude Gillot eine bewundernswerte Anregung gegeben. 

Seine »Nouveaux desseins d’arquebuserie«, von seiner eigenen Hand 

Abb. 165 
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gestochen, zeigen entziickende Linienspiele und figtirliche Akzente 
auf den durch den Zweck bedingten Beschlagen und Kolben, einer 

der frischesten Belege dafiir, wie ein der Technik gewachsener Kistler 
ein im Uberlieferten erstarrtes Handwerk zu befruchten vermag. Daz 
neben verschwindet das, was einige brave Meister aus sich selber zu- 
wege gebracht haben. 

Inmitten der architektonischen Formbewegung und deshalb dem 
Vorlagewesen naher standen die Kunstschmiede. lhr Gitterwerk 
war ein wichtiges Glied und ein Schmuck der Bauten und somit dem 

Architekten untertan. Schon unter Ludwig XIV hatten sie nicht mehr 
in einsamer Werkstatt aus Eigenem schopfen diirfen; jetzt lassen sich 
aus oft prachtigen Musterwerken der Schmiedekunst die Wandlungen 

des Zeitgeschmacks restlos ablesen. 

Am Beginn steht ein Schmied, der schon das stattliche Buch des in 

England tatigen Schlossers Tijou vom Jahre 1693 neu verlegt hatte, 

Louis Fordrin. Die saubere Auffassung und Wiedergabe jenes Werkes 

nahm er sich 1723 zum Vorbild seines »Nouveau livre de serrurerie« 

mit vielerlei, oft mehrblattrigen Erfindungen fiir Gitter in meisterlichen, 

offenen Linienziigen auf der Stufe frithester Régence, im Geiste des 

Robert de Cotte, unter dessen Leitung er gearbeitet zu haben scheint; 

bewundernswert als Leistung eines Handwerkers**. Wie andererseits 

ein kluger Zeichner sich in die Anspriiche des Gewerks einzufuhlen 

wuBte, zeigt das nachste fiihrende Schmiedebuch, gleichen Titels wie 

das vorige, in zehn Folgen zu je sechs Blatt von dem auch hier wieder 

strahlend bewahrten Huquier erfunden und radiert !*, nicht nur Gitter, 

Gerate und Mobel aus Eisen, sondern auch zierliche Beschlage und 

Griffe fir Bronzegu®, voll Laune bewegt in den bunteren Schwungen 

des reifen Rokokos, reichlich mit Pflanzenbiindeln und Muschelwerk 

durchsetzt, noch heute eine Fundgrube kraftigen Kurvenspiels. Das 

dritte grof&e Schmiedebuch dieser Zeit, ein machtiges Prachtwerk, stellt 

nicht Entwiirfe, sondern ausgefthrte Meisterwerke dar, der »Recueil 

des ouvrages en serrurerie« des Schlossers Jean Lamour in Nancy (1698 

bis 1771)*°. Voran die beriihmten Gitter um den Platz, den Konig 

Stanislaus Leszynski zu Ehren Ludwigs XV hatte umbauen lassen, dann 

weitere Arbeiten des auch als Erfinder begabten Meisters, darunter 

Einzelheiten in Naturgré8e, alles groBzigig, breit, weich, mit den mo- 

dischen Motiven durchsetzt, ein Denkmal seltener Eintracht zwischen 

Werkarbeit und Kunst. Diese drei Hauptwerke begleiten Fachleute 

und Zeichner mit Versuchen geringeren Umfangs; ein wenig bekannter, 

carter Meister Babin mit sieben sauberen Folgen, der Buchkinstler 

Abb. 166 
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Babel mit schnorkelhaft geschweiften 
Gelander- und Gittermustern, der ge- 

wissenhafte Schlosser J. V. Fontaine 
mit drei lehrhaften Biichern anschauz 
licher Einzelheiten und Gerate aus 
sauberem Akanthuslaub, auch mehz 

reres Weitere ohne Erfindernamen. 
Noch 1762 erscheinen zwei Hefte 
vollig im breiten Geschmack des sp4- 
ten Rokokos, von einem mafigen 
Meister Moreau. Das Technische der 
Schlosserkunst hat der vielseitige Du- 
hamel du Monceau 1757 in einem 
sorgsam illustrierten, grofen Bande 
der Description des arts et métiers bez Bay 
handelt. Auf das Ausland wirkte mit Abb.165 . {Pierre Germain! 
geistvollen Entwiirfen Francois Cuvilliés, von dem_wir noch sprechen 
werden”, 
BAU UND RAUMKUNST. Bekanntlich sind die franzésischen 

Architekten, die Schiiler der Bau-Akademie, dem stiirmischen Kurvenz 
drange der Maler, Zeichner und Goldschmiede wahrend der ganzen 
Dauer des Rokokos nur behutsam gefolgt, zumal am Au®eren der 
Gebaude. Die klassischen Ordnungen wurden nicht angefochten; die 
Vorschriften des Vignola blieben in allen Werkstuben zur Hand. Ja 
es ist 1729 iiber die Saulenordnungen das glanzendste Prachtwerk aller 
Zeiten erschienen, zwei riesige Foliobande mit 124 Tafeln in meisterz 
lichem Stich, der »Nouveau traité d’architecture« des Pierre Nativelle, 
mit saubersten Mustern besonders nach Vignola und Palladio nebst 
Anwendungen eigener Erfindung bis*zu ganzen Palasten, das Eigene 
recht niichtern. Im Ubrigen fanden verschiedene Verleger Geschmack 
daran, meist unter dem Titel »Le nouveau Vignole«, Handbiicher der 
Ordnungen herauszugeben und mit oftshibschem, aber uberflissigem 
Buchschmuck verzieren zu lassen, das beste durch Babel und Marvye 
1767. 

Indessen war der Zeitgeschmack in Frankreich weder :innen noch 
auBen dem Architekturzwang hold. Die Lust am monumentalen 
Prunk war voriiber. Die Gesellschaft bis zum Konig hinauf verlangte 
im Schlo& wie im Biirgerhause vor allem wohnliches Behagen, bequeme Anordnung der Zimmer, bescheidene Abmessungen und zuriickhal: tende Reliefwirkung. An den Fassaden flache Gliederungen; an den 

15:29 



Das Rokoko in Frankreich 269 
Pre errr tere e errr eee rer eee 

Wanden nichts mehr von vorgesetzten Saulen, sondern Tafelungen 
von mehr oder minder schweifigem Umrif. Die pariser Architekten 
haben sich den tiberschwanglichen Zumutungen des Treibkinstlers 
Meissonnier, ja selbst Oppenordts freimuitigen Launen nie vollig unter- 

worfen. Die klassizierende Tendenz der Zeit Ludwigs XIV bewahrt 
still ihre bandigende Macht, bis sie nach 1750 sich wieder frei ans 
Licht wagen darf. 

Diese Gesinnung spricht wie aus den ausgefithrten Dekorationen 
so auch aus allem, was fiir die Baukunst und die Raumkunst des pari- 
ser Rokokos gestochen worden ist, zuvorderst den Aufnahmen. Der 

vielseitige Verleger Jean Mariette (1654—1742) hat das Verdienst, wie 
einst Jacques Ducerceau und Jean Marot, eine Fiille von Schopfungen 
dieser Zeit in tiichtigen Stichen festgehalten zu haben. Er hat 1727 
fiir seine »Architecture francoise« auf mehreren hundert Blattern, wie 

er selber aufzahlt, die Grundrisse, Aufrisse und Schnitte der Kirchen, 

Palaste und Wohnhauser von Paris sowie der Schlosser und Land- 
hauser seiner Umgebung und einiger weiterer Orte vermessen und 
zeichnen lassen. Es sind die Werke der beliebtesten Baumeister der 

Zeit. Zehn Jahre spater lieS Mariette einen Band reichhaltiger Folgen 

mit Innenkunst, Tafelungen, Bettnischen, Spiegelkaminen und Decken 

folgen; an ihnen lat sich die schrittweise Bereicherung beobachten, 

etwa an den Erfindungen des noch schiichternen J.-B. Leroux, des 

auch hier bewdhrten, geistvollen Nicolas Pineau und des beweg- 

lichen jungen Architekten und Stechers Jacques-Francois Blondel. 

Dieser Blondel (1705—1774) hat 1752—1756 unter gleichem Titel eine 

erweiterte Ausgabe des wichtigen Werkes geleitet, im Verlage des 

unternehmenden Charles Antoine Jombert (1712—1784); sie war auf 

acht Bande berechnet; es sind aber nur vier Bande ans Licht gekommen. 

Daf unter allen diesen Beispielen die Dekorationen der Konigs- 

schlésser und ihr genialer Leiter, der einfluBreiche Robert de Cotte, 

vollig fehlen, ist eine empfindliche Liicke im Ornamentstich dieser 

Zeit. Nur das Au®ere des Louvre und von Versailles hatte Blondel ge- 

bracht. Man mag dazu die virtuosen Ansichten des Jean Rigaud aus 

Paris und den kéniglichen Garten und Schlossern legen: die einstige 

stolze Baulust des Hofes war dahin. Einen begeisterten und geprie- 

senen Freund hatten dagegen die Kiinste und Gewerke in Lothringen 

gefunden. Der K6nig Stanislaus Lesczynski bewahrte sich als weit- 

sichtigen Forderer auch dadurch, daf} er die Bauten seines Landes in 

einem wahrhaft fiirstlichen Prachtwerk festhalten lief’, in drei riesigen 

Banden, in Stichen des virtuosen Lothringers J.C. Francois, mit kost- 
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Abb. 166 Gabriel Huquier 

bar verzierten Kupfertiteln, auf 
Blattern, die eine wirklich raum- 

liche Vorstellung der Sch6pfungen 

geben. Als Herausgeber zeichnet 
sein erster Architekt Emmanuel 

Heré de Corny (1705—1762). Der 
»Recueil des plans, élévations et 
coupes des chateaux, jardins et dé- 
pendances que le Roy de Pologne 

ake occupe en Lorraine« bringt die 
prachtigen Schlosser in Luneville 
und anderen Orten mit oft tiber- 

triebenem Aufwand an Nebenz 

dingen, in ungewohnlicher Treue 

und Groe aber das Dekorative, 

die Garten, Brunnen und Raume, 

deren Geschmack dem Kénig und 
seinem Baumeister alle Ehre 

machen. Der dritte Band, 1753 erz 

schienen, zeigt auch den berithmten 
Platz in Nancy in ergiebigen Bil- 
dern. Es ist fast das einzige wahr- 
haft bedeutende Werk des Orna- 
mentstichs aus den franzésischen 
Provinzen. 

Die Fursorge fiir brauchbare Vor- 
bilder des Architekten, fiir auBen 
und innen, fiir GroSes und Kleines, 
ubernahmen die Lehrbiicher. 
Meist vereinten sie Theorie und 
praktische Anweisungen, nicht 
allein tber das Technische, sondern 
vorzugsweise tber die wohnliche 
Anordnung nach den Anspriichen 
der kultivierten Gesellschaft. Daz 
mit beginnt 1728 und 1729 der Ver- 
leger Claude Jombert in seiner »Arz 
chitecture moderne ou I’art de bien 
batir«, als deren Verfasser spater 
der Architekt Tiercelet genannt 



Das Rokoko in Frankreich 271 

wird. Was dort noch fehlt, brauchbare Vorlagen fiir die Dekoration, 

macht 1737 und 1738 der schon genannte Jacques-Francois Blondel 

zum Kern seines sorgsam gedruckten Werkes »De la distribution 

des maisons de plaisance et de la décoration des édifices en général *”. 

Aus eigenem Kopf und mit eigener Hand gibt er Idealentwiirfe von 

Wohngebauden, vor allem aber die aufere und innere Dekoration, 

Wande, Kamine, Tiiren, Giebel, Konsolen, Gitter, Garten nebst Zu- 

behér, bis zu Profilen, alles in sicherstem Geschmack, ein untrig- 

licher Fiihrer zu der graziésen Kunst, in der sich Strenge und Frei- 

heit einen, wie kaum je zuvor. An iiberlegener Sicherheit ihm nicht 

vollig gewachsen ist sein gleichgestimmter, alterer Genosse Char- 

les Etienne Briseux (1680—1754), der Verfasser zweier gleichfalls ein- 

fluBreicher Werke. 1743 hat er »L’art de batir des maisons de cam- 

pagne« verfaft (2. Auflage 1761), worin er, Blondel folgend, sich ber 

die distribution, die construction und die décoration verbreitet und 

von Babels Hand 150 Blatt Gebaude und Einzelheiten beifiigt, ge- 

schmackvoll auch er, mit etwas bewegterem Zierat. Als hartnackiger 

Theoretiker und Verteidiger der Alten tritt er 1752 im »Traité du beau 

essentiel des arts« auf, einem Meisterwerke der Buchkunst, durchweg 

in Kupfer gestochen und mit den anmutigsten Zieraten hervorragen- 

der Buchkiinstler geschmiickt; die Vorlagen treten dagegen zuruck. Als 

Lehrbuch endlich gibt sich auch der Text des »Livre d’architecture, 

contenant les principes généraux de cet art«, das 1745 der daheim und 

besonders im Ausland berithmte Germain Boffrand herausgegeben 

hat. Seine besonnenen Theorien und klugen Ratschlage sucht er durch 

seine eigenen Bauten zu belegen. Unter ihnen zeigen aber die blenden- 

den Dekorationen aus dem Hotel Soubise, da8 auch dieser Fiirsprecher 

klassischer Grundsatze sich selber in dem reizvoll bewegten Kurven- 

spiel des gereiften Rokokos gefallt, fast schon in Meissonniers Bahnen. 

Genug, da8 er in diesen glanzenden Dekorationen die Einheit der 

Baukunst mit der Plastik und der Malerei, die er predigt, auf seine 

Weise hinreiSend bewahrt. 

FESTE. Die Krone aller Veréffentlichungen iiber die Dekorations- 

kiinste dieser Zeit bildet die Reihe der Folianten, die durch Wort und 

Bild iiber einige Feste fiir den Konig und sein Haus berichten. Es 

sind nicht mehr peinlich geordnete Hoffeste, wie unter Ludwig XIV; 

der Urenkel war allem Zwang und Prunk fiir seine eigene Person ab- 

hold. Nur als er, noch ein Knabe von vierzehn Jahren, 1722 in Reims 

gesalbt und gekrént wurde, hat man dariiber ein Werk gestochen, das 

alle bisherigen Festberichte hinter sich lie8 und in Paris fiir die nach- 
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Abb. 167 Aus dem Werk iiber die Hochzeit der Prinzessin Louise-Elisabeth 12:18 
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sten Jahrzehnte zum Vorbild wurde: das »Sacre de Louis XV«, ein 
meist prachtvoll gebundener Riesenband, ganz in Kupfer gestochen 
mit Einfassungen in Watteaus Linienfiigungen, die neun Hauptvor- 
gange als breite Doppeltafeln, zu jeder eine allegorische Ausdeutung, 
dann der Konig und die wichtigsten Wiirdentrager und Stande in 
ihren késtlich gestickten Festkleidern, im ganzen 72 Tafeln, vorwiegend 
nach Angaben eines sonst wenig bekannten d’Ulin von virtuosen 

Handen in Kupfer gebracht. 
Nach dem Mafsstab dieses Prachtwerkes haben sich bald auch die 

Stadte gerichtet, voran die Stadt Paris, um die Veranstaltungen festzu- 
halten, die sie mit der »Erlaubnis« des K6nigs als Zeichenihrer Teilnahme 
an seinen Familienfesten dem Volke zu geben pflegten; sie haben auch 
die nachtraglichen Kosten fiir solche Veranstaltungen nicht gescheut. 
In Paris sind es drei Hochzeiten gewesen: 1739 der Prinzessin Louise- 
Elisabeth mit dem Infanten Philipp von Spanien, 1745 und 1747 fur 
den Dauphin, der jung zum Wittwer geworden war. Man mubfte 
Bedacht auf groBe Volksmengen nehmen. Zweimal wares ein rauschen- 

des Feuerwerk, einmal Volksunterhaltungen und -speisungen in sieben 

Festhallen von erlesenstem Geschmack, ein anderes Mal ein Umzug 
mit fuinf Prachtwagen, dazu ein Ball und ein Maskenball in dem tiber- 

dachten Hofe des Stadthauses, in dessen Salen reich besetzte Speisetische 

im Lichtere und Blumenschmuck strahlten. Man zog bewahrte Fest- 

kiinstler des Hofes heran, den genialen Abenteurer Servandony, die 

Briider Slodtz; als Zeichner war besonders der geschmackvolle Jacques- 

Francois Blondel beteiligt. Fiir die Texte nahm man die besten Schrift: 

stecher, die sich geschult hatten an den vielen Schreibvorlagen der 

Zeit, fiir die entziickenden Umrahmungen die feinsten Buchkinstler. 

Die Werke sind Denkmaler der auSerordentlichen Geschmackskultur 

jener Tage. 

Diesen pariser»Fétes« sucht esan au erer Aufmachung die»Représen- 

tation des fétes données par la ville de Strasbourg« gleichzutun, die den 

Einzug und die inhaltlich bescheideneren Darbietungen vorfihrt, mit 

denen man dort 1744 den Besuch des von schwerer Krankheit genesenen 

Kénigs feierte. Ein nicht unbegabter StecherJ. M.Weis zeichnetverant- 

wortlich fiir Form und Inhalt. Stark nach Provinz sieht daneben trotz 

des gleich aufwandigen Formats die »Relation« tiber den Besuch des 

K6nigs in seiner Hafenstadt Havre-de-Grace aus dem Jahre 1749 aus, 

bei dem es wesentlich auf Stapellaufe und Wasserturniere hinauslief. 

Was neben diesen Werken auf oft recht stattlichen Einzelstichen an 

Feuerwerken und Trauerdekorationen erhalten ist, gibt manches ein- 

Jessen, Der Ornamentstich 
18 

Abb. 167 
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Abb. 168 Francois Cuvilliés 9:18 

drucksvolle Bild von der Phantasie der mafgebenden Dekoratoren. 
Aus den Herrichtungen des Hofes, Festen gelegentlich der Hochzeiten, 
Feuerwerken und Trauerdekorationen sind eine Reihe von Stichen 
1756 als »Recueil des festes ordonnées par le Roi« veroffentlicht worden. 
EIN FRANZOSE IM AUSLANDE: CUVILLIES. Das Rokoko 

hat von Paris aus seine Weltherrschaft nicht durch die Stiche erobert, 
sondern durch die franzésischen Kiinstler, die iiber ganz Europa hin 
in fremden Sold traten und an den Héfen die Italiener abldsten. Unter 
ihnen ist einer, der zugleich zu den Grof&meistern des Ornamentstichs 
zahlt: Francois de Cuvilliés in Miinchen*®, Nicht im eigentlichen 
Frankreich, sondern zu Soignies im Hennegau 1695 geboren, schon 
als Knabe wegen seiner Zwerggestalt vom Kurfiirsten Max Emanuel 
von Bayern in Dienst genommen, auf dessen Anla noch 1721 mehrere 
Jahre lang in Paris an der von de Cotte geleiteten Akademie gebildet, 
seit 1725 Hofarchitekt in Miinchen und dort fiir die bayrischen und 
bald auch die kélner Kurfiirsten als glanzender Raumgestalter tatig, 
nach rastloser Arbeit 1768 hochbetagt gestorben. Wer Miinchen kennt, 
hat sich in den reichen Zimmern des Schlosses, in der Amalienburg 
und im Residenztheater an seiner bezaubernden Phantasie begeistert, 
die, in Paris geschult, doch der derberen Laune seiner miinchener 
Fachgenossen und handwerklichen Mitarbeiter nicht aus dem Wege 
geht. Er hat ein Rokoko gepragt, das fiir Deutschland typisch gez 
wordenist, lebhafter bewegt, zur Unsymmetrie geneigt, voll bunter Einz 
schlage aus der Naturwelt, zumal pflanzlicher und muscheliger Bil- 
dungen, dem strengeren pariser Geschmack nicht recht geheuer, dem 
weniger emfindlichen Nichtfranzosen eine Lieblingsquelle der Anz 
regung. Zu solchem Geist hat sich Cuvilliés dreifsig Jahre lang auch 
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in vielen hundert gestochenen Entwiirfen bekannt. Er hat seine Er: 
findungen in Minchen im eigenen Verlage herausgegeben; nur nebenz 
her waren sie auch in Paris bei J. B. de Poilly kauflich; sie sind desz 

halb selten geworden. Hefte von meist je sechs Blatt, serienweise 

numeriert: die erste Reihe seit 1738 in 30 Heften, die zweite von etwa 

1745 ab in 20 Folgen, beide ornamentalen Inhalts, die dritte in 24 Hef- 
ten vorwiegend architektonisch. Seine Stecher waren zum Teil wackere 
Deutsche, der feinste jedoch der Architekt Ch. A. de Lespilliez, der 

1796 als Oberbaudirektor in Miinchen gestorben ist*®. Spater hat sein 
ruhriger Sohn und Mitarbeiter Francois Cuvilliés d. J. (1734—1805) 

die Platten neu verlegt und erganzt, durch fremde Zutaten erweitert 
und in einer nie fertig gewordenen »Architecture bavaroise« ein recht 
krauses Gemisch von Vorlagen zusammengestoppelt. Cuvilliés Er- 
findungen steigen von der Grundlage der Régence iiber die Art der 
noch halbklassischen Ornamentiker, wie J. F. Blondel, zu der leiden- 

schaftlicheren Auffassung, wie sie in ihren phantastischen Fillungen 
Lajoue und Mondon darstellen; er hat die pariser Quellen gekannt 

und genutzt. Aber er gibt doch Eigenes in diesen Kartuschen, »mor- 
ceaux de caprice<, Rahmen, Tafelungen, Decken, Tischen und Komz- 

moden, Eisenwerken u. a. ebenso wie in den reizvoll geordneten 

Schléssern, Landhausern und architektonischen Einzelstiicken, die das 

Vertrauen erklaren, das seine kunstsinnigen Auftraggeber in ihn setz- 
ten. Der Ornamentstich in Deutschland schuldet dem tapferen, acht- 

baren Manne ernstlichsten Dank. 

Abb. 168a Bernard Toro 15,5:19 
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Abb. 169 

DEUTSCHES ROKOKO 
Die Deutschen haben das Rokoko nicht mithsam erarbeitet, sondern 

als etwas Fertiges itbernommen. Sie kamen nicht, wie die Franzosen, 
aus der Zucht des Klassizismus, sondern aus der Freiheit ihres erregten 
Barocks, das noch um 1730 in voller Bliite stand. Die Tonart der 
Régence hat nur an wenigen Orten durch vereinzelte Architekten 
pariser Schule Eingang gewonnen; Stiche nach Gillot, Watteau und 
Oppenordt waren, wie wir sahen, selbst in Paris erst spat erschienen 
und im Ausland sparlich verbreitet worden. Sogar den lernlustigen 
Schibler, der 1741 starb, ‘hat das Rokoko kaum noch beriihrt. Erst 
die grofen Baumeister, Franzosen und Deutsche, haben in den glanz 
zenden SchloSbauten dem neuen Weltstil die Bahn gebrochen. Seit 
1730 dekoriert Cuvilliés die reichen Zimmer der miinchener Residenz; 
1738 beginnen seine Stichreihen im sprithenden Muschelstil. Erst in 
den vierziger Jahren setzt der deutsche Ornamentstich des Rokokos ein. 

Die Zeit war der Kunst und dem Kunstverlag nicht eben gunstig. 
Die Kriege zwischen Osterreich und Preufen lahmten die Schaffens- 
lust der Fursten wie der Birger. Wien, die Fithrerin im Barock, schied 
aus. Den geistlichen Mazenen, den Erbauern der stolzen Schlésser im 
Westen, die ihren Ruhm nicht auf Leibeserben ubertragen konnten, 
fehlte der Antrieb, ihre Schépfungen im Bilde festzuhalten, Auer 
Cuvilliés erscheint im Ornamentstich keiner der fiihrenden deutschen 
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Baumeister. Selbst das Handwerk war des Grabstichels nicht mehr 
so kundig und froh, wie etwa die Silberschmiede vor dreifsig Jahren. 
Nachdem Jeremias Wolff gestorben und J. A. Pfeffel alt. geworden 
war, hatte kein Verleger den Mut zu furstlichen Grofiwerken, wie zu 

Paul Deckers Zeit. Auch sie fihlten jetzt birgerlich. 
Trotzdem sind die Ornamentstiche des deutschen Rokokos der Zahl 

nach reich genug. Das verdanken sie zwei unternehmenden Organi- 

satoren, den Stechern und Verlegern Martin Engelbrecht (1684 bis 

1756) und Johann Georg Hertel in Augsburg, jener 1736 selbstandig 
tatig, dieser seit etwa 1748. Beide haben in ihren langen Serien einen 
gleichartigen Typus gepflegt, Hefte aus meist vier Blattern, als Folgen 
fortlaufend numeriert, bei Engelbrecht zugleich mit laufenden Blatt- 
nummern. Hertels Folgen zahlen bis Nummer 400, Engelbrechts bis 
iiber 700. Neben ihnen gibt es kleinere Unternehmer und selbstver- 

legende Stecher. Die Technik ist meist Radierung, mit dem Grabstichel 

iibergangen. Bisweilen sticht der Erfinder selbst, oft recht fein; was 

die Hausstecher der Verleger ausfiihren, ist nicht sonderlich geistvoll 

vorgetragen, aber durchweg gediegen. Als Erfinder ziehen beide Ver- 

leger fast nur ansassige Augsburger heran, vielfach beide dieselben. 

Abnehmer waren die Handwerker, vor allem die Maler, Stuck- 

arbeiter, Schnitzer, Silberschmiede, Schlosser. Sie brauchten dieneuen 

Formen zunichst als Einzelmotive. Die fremde Mode warf ja alles 

iiber den Haufen, was bislang auf dem Bau und in der Werkstatt ge- 

golten hatte, die Architekturglieder, die Profile, den Akanthus, das 

Bandelwerk, ja die altheilige Symmetrie. Voll leidenschaftlicher Spiel- 

wut greifen jetzt die oberdeutschen volksmafigen Krafte zu, da jede 

Schnérkelei erlaubt scheint. Die Erfinder, auch solche, die noch 

gestern nur in ihrem Barock gekreist hatten, springen mit Leibeskraften 

in den neuen Strom hinein. Was sie den wenigen Blattern aus 

Bouchers Nachfolge, vor allem dem iiberschwanglichen Mondon, was 

sie Cuvilliés Stichen oder vielleicht einzelnen ausgefiihrten Dekora- 

tionen absehen konnten, pragen sie von heute auf morgen zur Klein- 

miinze aus. Alles, was die ungehemmte Phantasie zu ertraumen ver- 

mochte an weichen, fliissigen, kreuz und quer flieBenden Schwingen, 

an Muschelrandern, hahnenkammgleichen oder fledermausfligeligen 

Auswiichsen und trunkenem Durcheinander, wird lebendig, wie einst 

das Blattgekrausel der Gotik, die Rollwerksschnorkel der Renaissance 

und die Knorpelwiilste des Barocks, als sei der Geist des Wendel 

Dietterlin oder des Unteutsch auferstanden. Das zuckt und flammt 

und flutet und spritzt nach allen Richtungen, an keinen Stoff und 
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keine Sachform sich bindend. Dieses deutsche Muschelwerk ist die 

letzte Stufe des alten Rollspiels. Man tobt sich aus mit Stift, Feder, 

Pinsel und Radiernadel, zuv6rderst auf dem Papier; die Anwendung 
mag der ausfithrende Handwerker finden. Deshalb behandelt man 

vorab die Einzelheiten, die Bugel, Rahmchen, Schilder, Sockel. Wer 

als Erfinder diese Grundzige meistert, traut sich danach zu, mit ihrer 

Hilfe auch die Sachaufgaben zeitgemaf} zu losen. Die erfolgreichsten 
Ornamentiker zeichnen auch die Muster der Tafelungen, Decken, 

Mobel, Uhren, GefaSe. Ein Tummelplatz wirbelnden Ungestims 
werden die Vasen. Auch uber die von den Tischlern begehrten Prunk- 
stiicke der Kirchenausstattung, die Altare, Kanzeln, Orgeln, Beicht- 

stiihle, ergieft sich das Flutgewoge. Neben den Allerweltszeichnern 
kommen nur wenige Fachleute mit stoff- und werkmafigen Sonder- 

entwurfen zu Wort. 
Die Erfinder waren Bildhauer oder Maler, darunter tiichtige Meister 

der Wandmalerei. So fiigt sich auch das Figiirliche meist dem Orna- 
ment gliicklich ein, in den bald pathetischen, bald koketten Geberden 
der Zeit, Einzelgestalten und Vorgange, Allegorien, Kinder, bis zu 

Landschaften und Biihnengriinden. Noch war in den deutschen Mal- 

werkstatten und Zeichenschulen die Zucht tichtig. Es gibt eimige 

treffliche Bildgestalter unter diesen deutschen Ornamentisten. 

Die Persénlichkeiten aller dieser Krafte lassen sich nur zum 

Teil umreifien. Ihre Absichten gehen alle ‘auf das gleiche Ziel; an 

Kunde iiber ihr bescheiden biirgerliches Leben fehlt es fast ganz’. Es 

steckt viel Handwerkliches in diesem Verlagsbetriebe; der einzelne 

geht inihm unter. Nur dieSelbstandigsten lohnt es sichherauszuheben. 

Wie Vorlaufer treten in Augsburg einige Maler auf, die noch am 

Barock geschult waren und iiber Watteaus Auffassung dem reifen 

Rokoko zustreben. Johann Georg Bergmiiller (1688—1762) sticht 

1723 seine eigenen, wirksamen Deckenbilder aus dem Katharinen- 

kloster in gebandigtem Barock und erfindet 1728 »Franzosische Arth 

Plafunds«, ein unternehmender Mann, der schon 1723 ein Werk tuber 

die »Statur des Menschen« verfaSt hatte und spater als Direktor der 

Stadtakademie sogar ein stattliches Lehrbuch der Saulenordnungen 

zeichnete. Er hat in Watteaus Geschmack zwei Folgen allegorischer 

Bilder in leichten Schnorkelrahmen mit ansprechender Erfindung und 

leichter Hand radiert. Sein wiirdiger Schiller war der geschmackvolle 

Maler und Radierer Gottfried Bernhard G6z (1708—1774), 
aus Mahren 

gebiirtig, spater zeitweilig in Venedig tatig. Er hat meist eigenhandig 

eine ansehnliche Reihe von Folgen allegorischer, lehrhafter und genre- 
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mafiger Darstellungen gestaltet, anfangs von Linienspielen der Régence, 
spater von Muschelwerk umrahmt. Der bewegliche, geistvolle Kopf 
hat sich auch an bildnerischen Vorwiirfen versucht und in reizend 
aufgebauten Brunnengruppen Vorlagen geschaffen, die trotz ihrer 

monumentalen Absicht wie fir Porzellan gedacht scheinen. Von den 
virtuosen augsburger Fassadenmalern erscheint der leider jung ver- 
storbene Johann Holzer (1709—1740) als ein ttberaus ansprechendes 
Talent in den mitfihlenden Stichen des trefflichen J. E. Nilson, in Einz 

zelblattern und einem késtlichen Buche »Picturae a fresco in aedibus 

Augustae Vindelicorum«; darin Bilder im Zeitgewand, welche Er- 

innerungen an die Bliite deutscher Hausmalerei in Holbeins Tagen 

wecken und den frithen Verlust eines so sicheren Gestalters schmerz- 

lich empfinden lassen. 
Der Kiinstler, der diese riihmlichen Proben deutschen Geschmacks 

auf Kupfer gebracht und seinem Volke erhalten hat, darf auch unter den 

Ornamentisten Augsburgs als der persénlichste vorangestellt werden. 

Johann Esaias Nilson (1721—1788)*, der Sohn eines augsburger 

Miniaturmalers und einer kiinstlerisch veranlagten Mutter, hatin seinen 

entziickenden Handzeichnungen und Kleinmalereien fiir Stammbiicher 

u. dgl. wie in seinen stets miniaturhaft sauberen Stichen dem Beruf 

des Vaters Treue bewahrt. Er hat in eigenem Verlage eine lange Serie 

knapper Folgen, oft nur aus je zwei Blatt, herausgegeben, in denen 

sich Figurenbilder, Einzelgestalten und Dekorationsmotive aller Art 

auf das Anmutigste in einander schieben, auf ihre Weise das Launigste, 

was das deutsche Rokoko ans Licht gebracht hat, der Welt des deut- 

schen Porzellans wesensverwandt. Schafer-, Bauern- und Liebesspiele, 

Theaterszenen, Monatsbilder, Kinder, vor Buhnengriinden, auf phan- 

tastischen Sockeln, zwischen Rahmenstiicken und Kartuschen; ganze 

Portale, Wandspiegel, Uhrgehause lést er in Muschel- und Figuren- 

spiele auf; Titel und Verse in zierlichster Schrift geben einen litera- 

rischen Einschlag- und zeigen an, daf der Herausgeber mehr im 

Biirgerhause als in den Werkstatten Kaufer sucht. Doch zeichnet er 

auch zierliche Vorlagen fiir Tabaksdosen, den Kleinmalern und Gold- 

schmieden gerecht. Wir bewahren in Berlin von seiner Hand launige 

Farbenskizzen fiir solche Kleinarbeit. Nebenher hat er in gleicher 

Mischung von Figuren und Ornamenten sich einen eigenen Typus 

gestochener Bildnisse geschaften, besonders Fiirsten und andere grofe 

Herren, von munteren Allegorien verherrlichend umspielt; man zahlt 

an hundert Blatt. Eine Anzahl weiterer Erfindungen des Meisters hat 

+n seiner breiteren Art der Verleger Hertel in seine Serie aufgenommen. 

Abb. 170 
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Auferhalb des Hertelschen Kreises arbeiten ferner in untrennbarer 
Gemeinschaft zwei begabte Brider, feinfiihlige Stecher und gewandte 
Ornamentiker, die beiden;Klauber, Johann Sebastian und Johann 

Baptista, 1711 und 1712 geboren, der katholischen Seite ihrer Vater- 
stadt angehorig, gelegentlich mit G6z vereint, der sich gleichfalls als 
»Cath.« d. h. als Katholiken bekennt. Wie sie mit reger Phantasie in 
bunten Rahmungen ein reichhaltiges Buch mit Bibelbildern fiillen und 
als Stecher vielfach eingreifen, haben sie den Handwerkern eine Reihe 
von Folgen mit allerhand Aufsatzen, Sockeln, auch Altaren und Beicht- 
stiihlen bereit gestellt, deren Muschelbildungen gern wie Lohe aus- 
schlagen und von lustigen Kindern oder ernsteren Sinngestaiten be- 

volkert werden. 
Unter den vielen Kraften, die durch Hertel und Engelbrecht in den 

Dienst des Vorlagestichs gezogen wurden, steht als der rihrigste und 
vielseitigste der Bildhauer Franz Xaver Habermann aus Glatz voran 

(1721—1796)*. Seinem Beruf gemaf hat er sich mit malerischen Auf- 

gaben wenig beschdaftigt und bleibt ein mafiger Figurenzeichner. Da- 

gegen sprudelt er iber von Einfallen fiir plastische Formungen im 

einzelnen wie am Ganzen, vor allem fiir die Urmotive des schranken- 

losen Rokokos, den dringlichsten Bedarf fiir alle Gewerke. Er stellt 

davon meist eine dicht gedrangte Fille zur Wahl, von den bescheiden- 

sten Grundziigen an, die er itberdies durch Linienschemata verdeut- 

licht, durch alle erdenklichen Bereicherungen bis zu den tektonischen 

Aufgaben. Er darf es wagen, sich zu versuchen an Mobeln alten und 

neuen Lyps, wie Kommoden, Wandtischen, Sofas, an Kutschen und 

Sanften, an Vasen, Monstranzen und Leuchtern, auch‘an den Teilstticken 

der Architektur, Portalen, Kaminen, Tafelungen und kirchlicher Aus- 

tattung. Was ihm einfallt, bandigt er durch sicheres Raumgefuhl und 

gediegene Sachkunde. Der deutsche Ornamentstich hat wenige tiich- 

tigere und im Rahmen ihrer Zeit anregendere Meister aufzuweisen und 

darf seine rund vierhundert Blatter unter seine Ruhmestitel zahlen. Als 

reifer Mann hat er sich, wie sein Altersgenosse Nilson noch zum Zopf- 

stil bekehrt. 
Von ‘den weiteren wackeren Ausdeutern der Zeitformen seien aus 

diesem Kreise nur die tatigsten genannt, zwei etwas friihere Alters- 

genossen, Jeremias Wachsmuth (1712-1779) und Johann Wolfgang 

Baumgartner aus Kufstein (1712—1761); jener, bis ins Kleinste ein- 

dringlich, stopft Form in Form und Figur an Figur, dieser. weifs in 

breiteren, malerischen Ziigen auch umfangliche Kompositionen in 

dichtes Muschelwerk zu spannen und hat neben Nilson wirksame 

Abb. 171 

Abb. 172 

Abb. 175 
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Vorlagen zu gro®en Schabkunstblattern geliefert, die man damals in 
Augsburg als Wandschmuck und wohl auch fiir die Werkstatten in 
blau oder schwarz druckte; hier konnten die Kachelmaler sich bez 

reichern. Neben ihnen wirkt eine ganze Schar, der feurige Karl Pier 
oder Pier, dessen Schnorkel wie vom Sturmwind gepeitscht scheinen, 
der breitfliissige G. S. Rosch, der niichterne G. L. Hertel, ein Ver- 

wandter des Verlegers u. a., sie alle fiir das Ornament wie fiir aller- 

hand Gerat. 
Verlassen wir den augsburger Betrieb, so wird die Zahl der nennens- 

werten Meister auferst bescheiden. Doch ist wenigstens einer unter 
ihnen, der als Erfinder es mit den Fremden aufnimmt und von einer 

Hand zu Papier gebracht worden ist, die den Besten aller Zeiten 
gleichkommt. Unter den Kunsthandwerkern, die Knobelsdorff fiir die 
Dekoration der Schlosser Friedrichs des Groen beschaftigte, hat Jo- 
hann Michael Hoppenhaupt, geboren in Merseburg 1709, neben 
seinem jiingeren Bruder Johann Christian nachweislich 1747 in Sans- 
souci und zweifellos auch sonst meisterliche Schnitzereien gefertigt. 
Wie weit er an den Entwiirfen beteiligt ist, weif man nicht. Aber daf 
er das Zeug zu einem glanzenden und hdéchst raumsicheren Gestalter 
hatte, beweisen die etwa siebzig Blatter groften und kleineren Aus- 
mafes, die mit »Hoppenhaupt se(nior) in(venit) oder del(ineavit)« be- 

zeichnet sind, das eine 1753 datiert. Nur zwei von ihnen nennen als 

Stecher, eines auch als Zeichner Johann Wilhelm Meil, den bez 

ruhmten Radierer, der in Altenburg 1733 geboren und 1752 nach 

Berlin gezogen war’. Nichts bezeichnet den Verlag; der Erfinder scheint 

die Blatter selbst vertricben zu haben, und deshalb mogen die Ab- 

ziige sparlich und heute so iiberaus selten sein. Diese Bliite im deut- 

schen Ornamentstich ist iiber Berlin hinaus kaum bekannt geworden. 

Hertel hat einmal einige Uhrgehause nach Hoppenhaupt nach- 

stechen lassen. Man muf diese Kopien neben die Originalradierungen 

legen, um sich zu iiberzeugen, wie himmelweit das Handwerk des 

Geschaftsstechers zuriickbleibt hinter der héchst persdnlichen Atz- 

kunst des damals kaum zwanzigjahrigen, noch als Dilettant arbeiten- 

den Meil. Die gréften Blatter, auf Doppelbogen gedruckt, sind Wand- 

dekorationen in kiihner, oft der tektonischen Grundlinien spottender 

Schwingung, voll malerisch aufgefafster Einzelmotive in dem frohge- 

muten Geschmack des jungen Friedrich; ahnlich die Kamine und die 

Mobel; weiter Uhrgehause, Kronleuchter, Wagen, Sanften, Aufsatze, 

selbst Sarge; iiber die Dekoration hinaus verschiedene Gebaude, 

Stadtpalaste, Landschlésser, Gartenhauser. Alles nicht nur im Orna- 

Abb. 174 

Abb. 169 

Abb. 175 



286 Deutsches Rokoko 

SemnTTRE: 2 Me 

Abb. 174 Johann Michael Hoppenhaupt 40:57 



Deutsches Rokoko 287 

mentalen unendlich reichhaltig, auch mit Figuren, besonders Chinesen, 
geistvoll durchsetzt, sondern vor allem tektonisch und raumlich mit 
untriglichem Takt gestaltet, mannhaft fest im Knochenbau trotz allen 
launigsten Umspiels, eine schwer zu erschépfende Quelle reinen Gez 
nusses fur den willigen Beobachter. Es ist ein Héhepunkt des deut- 
schen Ornamentstichs aller Zeiten. Welches Ansehen hatten diese 
Blatter der deutschen Formkraft schaffen kénnen, wenn sie nicht ab- 
seits der Offentlichkeit ungenutzt und unbekannt liegen geblieben 
waren. Ihr Meister zog in seine Heimatstadt zuriick und ist dort ohne 
Nachklang verstorben. Nur Meil hat in seinem Geiste noch einige 
Blatter eigener Erfindung radiert, Kamine und Wandtische, auch sie 

Bestes vom Besten. 

Es gibt im tbrigen Deutschland an Ornamenten nichts, was man 

neben den Augsburgern und Hoppenhaupt nennen kénnte. Aus dem 
Kreise der MeifSener Manufaktur hatte 1726 der berithmte Herold als 
»J. G. Horoldt« einige kleine Blatter mit chinesischen Szenen radiert; 
in Nurnberg gab J. J. Preisler eine »Anleitung Rocailles richtig nach- 
zuzeichnen« heraus; in Leipzig hat Gottlieb Lebrecht Crusius, geb. 
1730, einige feine »Capricci« gestochen; noch spat zeichnet Johann 

Kleinhardt in Prag 1772 »Beywerke zu Auszierung deren Rissen und 
Plans«. Aber es ist alles kaum der Rede wert. 
Auch die Handwerker bieten keinen Ersatz. Die Silberschmiede, 

die vor einem Menschenalter gerade in Augsburg so Rithmliches ge- 
leistet hatten, haben, soweit sie im Ornamentstich auftreten, die neuen 

Formen kleinlich oder roh aufgefaft. Da sind Johann Baur, meist von 

dem Augsburger Leopold verlegt, mit etwa sechzig Blattern, Tisch- 
platten, Tafel- und Kirchengerat, Waffenz und Stockgriffen, alles bunt 

und hart und reizlos, Caspar Gottlieb Eisler mit vielerlei geraumigem 
Tafelsilber, Schreibzeugen u. a., peinlich derb und ausfahrend, und 

ein unbekannter Fachmann im Verlage Engelbrecht mit dichten, aber 
nicht ungeschickten Treibmustern auf Kleingerat, Dosen, Nadeln, 

Schnallen, Stécken. Sie alle bleiben ebenso weit hinter ihren Vorz 

fahren im Fache zuriick, wie die gleichzeitigen, wohlgemeinten Ver- 

suche des unziinftigen Wachsmuth. 
Den Architekten naher stand die Arbeit der Kunstschmiede. 

Man sollte meinen, da mindestens solch zukunftsweisende Werke, 

wie die Prachtgitter am Wirzburger Schlosse nach Neumanns Ent- 
wiirfen, der Aufnahme gewiirdigt worden waren. Nein auch hier gibt 

es nur Musterz und Lehrhefte fiir die engste Praxis, das Ertragliche 
alles aus den Stechstuben der bewahrten beiden Augsburger. Als 
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Ausklang des Barocks, in dem so mancher tiichtige deutsche Schmied 
das Wort genommen hatte, ein Heft mit Gittern von J. G. Rummel, 

geschmackvolle Kurven, schon von Muschelwerk umspielt. Echtestes 

Rokoko bringen in mehreren inhaltreichen, leider ungleich gestochenen 

Folgen zwei fleifige, tiichtige Meister, Samuel Birckenfeld und Joseph 
Baumann. °Der erstere ein »Lauberbuch denen Anfangern in der 
Zeichnung zum Nutzen oder vielmehr denjenigen, welche keine Ge- 

legenheit haben, sich informieren zu lassen«, grofe, greifbare Schnorkel, 
zu Blattwerk ausgewachsen, die Muster selber freilich herzlich unbe- 

holfen; der zweite eine Fille reichster Motive mit gut deutschen Beiz 
schriften: SchloB-Decken, Stiitzen(Wandarme), Galerie-Aufsatze (Bal- 

kongitter), Stiegen-Gitter, bis zu »Waag-Stiitzen in Apotecken und 

MaterialistenzLaden«. Doch bleibt die Ausbeute an kiinstlerisch bez 
waltigten Formen recht bescheiden. 

Unter den wenigen Schreinern im Ornamentstich ist wenigstens 
einer, der sein Fach kennt und das fiir die Genossen Notige mit Ge- 
schick und Geschmack darzustellen weif, Johannes Rumpp aus Kirch- 
heim unter Teck, Birger und Kistler zu Augsburg. Er kommt aus 
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der sauberen Schule des Barocks und beherrscht den Aufbau und die 
innere Konstruktion der Schranke, Kommoden, Schreibtische, Uhrz- 

kasten, »Schatz-Triheln« und Sitzmobel (darunter ein »Schlaff-Stuhl 
oder Cannebes«) ebenso sicher wie die Gesimse, Profile und Furnier- 

muster aus Bandwerk; erst spater verdrangt die Muschel die bewahrte 
Laubkartusche. Er weifs zierliche Brettspiele zu mustern, doch auch 
stattliche Turren oder »Aufsaz, Blindfligel und untergehang« fiir 
Altare grof} anzulegen, belegt »Oefen und Vasi« mit demselben dichten 
Rokokoschmuck und hat sich auch mit den Saulenordnungen, auf 
Portale angewendet, auseinandergesetzt. Seine Blatter, von Engel- 
brecht verlegt, sind selten; es mégen ihrer rund hundert gewesen sein. 

Die Bautischler wurden in den Firstenschléssern von den bau- 
leitenden Architekten versorgt. Burgerliche Tafelungen finden wir 
einige im Werke von Habermann und kleineren Meistern. Der Vor- 
lagen bedirftig waren nur die Holzbildhauer, die ftir die Kirchen die 

Massen der Altare, Kanzeln, Beichtstithle und Orgeln dekoriert und 

aufgebaut haben. Hier galt es, die Vorschriften der Saulenordnungen 
mit dem barocken Akzentverlangen und dem Spieltrieb des Rokokos 

ins Einvernehmen zu setzen. Das konnten nur mutige, wenn auch 

nicht immer reife Gestalter wagen; ihnen gaben die Verleger gern 

selber das Wort. Es sind immerhin nicht viele, die mehr verstehen als 

auszuzieren. Am frischesten der kecke Joseph Feichtmayer aus Salem 

auf groRen, wirksam gestochenen Blattern, denen er eine »Simetria 

deren 5 SaulenzOrdnungen« mit Altaren als Beispielen an die Seite 

stellt. Kleinlicher ist der sich an alles wagende Jeremias Wachsmuth, 

voll triebhaft sprieSenden Muschelwerks der Zeichner Ignaz Junck 

und einige andere. 

Da® trotz aller Betriebsamkeit im Kleinen das Interesse an der Bau- 

kunst vor der aufsteigenden Grofmacht, der Dichtkunst, erlahmt, lehrt 

die auferst diirftige architektonische Literatur. Nichts mehr von 

eindringlichen Aufnahmen, wie bei Salomon Kleiner, oder kihnen 

Phantasien, wie bei Paul Decker, sondern nur trockene Lehrbtcher 

der »Civilbaukunst« und der einzelnen Techniken. Die Beispiele auf 

den Kupfertafeln halten sich noch lange an das altgewohnte Barock; 

es lohnt sich im Rahmen unsezer Aufgabe nicht, sie im einzelnen auf- 

zufuhren. 

Jessen, Der Ornamentstich 
19 



Abb. 176 Matthias Lock 24:12 



Abb. 177 Thomas Chippendale Teil, 8:15 

VOM BAROCK ZUM KLASSIZISMUSIN ENGLAND 
Aus England* ist bis zum Beginn der Barockzeit nichts zu berichten 

gewesen. Das Handwerk blieb langer als auf dem Festland ziinftig im 
Sinne des Mittelalters. Ihm geniigten die Uberlieferung, die Anz 
regungen eingewanderter Kistler aus Italien, Flandern und Deutschz 
land oder fremde Vorlagen. Auch die Baumeister wuften sich selber 
zu helfen. Die Ratschlage, die Dr. Andrew Borde um 1540 zusammenz 
stellte als »The boke for to lerne a man to be wyse in buylding of 
his howse«, gelten mehr den Bauherren als den Ausfiihrenden. An 
diese wendete sich der Architekt und Maler John Shute 1563 in dem 
seltenen Buche »The first and chief groundes of architecture«? mit 
Regeln nach Vitruv und Darstellung der Ordnungen; neben den Saulen 
steht jedesmal ein zugehOrigermenschlicher Gebalktrager. Nochim fol- 
genden Jahrhundert sind es Laien, die iiber die Grundsatze der Bau- 
kunst philosophieren oder praktische Lehren geben: Henry Wotton 
1624, der abenteuerliche Hollander Ritter Balthazar Gerbier 1662 und 

1663. Fur das Handwerk hat nur ein einziger mutiger Fachmann gez 

sorgt, der Glaser Walter Gedde oder Gidde in London, der 1615 sein 

Holzschnittwerk »a booke of sundry draughtes« herausgab, voll anz 
regender Muster fiir Verglasungen, die, wie der Titel sagt, auch Stuck- 
arbeitern, Gartnern und anderen Gewerken dienen konnten®. Wie die 

flamischen Anregungen in England verwertet wurden, sieht man an den 
Ehrenpforten zum Einzug Jacobs I in London 1603, die ihr Erbauer, 
der Architekt und Tischler Stephen Harrison, in dem Festbericht als 
»The arch’s of triumph« hat stechen lassen. 

19% 
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Abb. 178 Inigo Jones, aus: Campbell, Vitruvius britannicus Teil, 12,5:19 
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Die erste starke Personlichkeit der englischen Baukunst, der bez 
ruhmte Inigo Jones (1571—1652) hat leider selbst nur ein absonder- 

liches Werk uber die urzeitlichen Steinsetzungen von Stonehenge 
geschrieben. Erst spater haben unkritische Fachgenossen seine Zeich- 
nungen, Gebaude und Dekorationen stechen lassen, oft mit Eigenem 
undurchsichtig untermischt. Durch den Umsturz und die Birgerkriege 
gehemmt, ist erst gegen 1700 eine grofiziigige Baukunst und mit ihr 
eine ansehnliche Literatur entstanden. Sie verleugnet ihre Epoche, das 
Barock, nicht, geht aber ihre eigenen Wege. Das italienische Fortis- 
simo lehnt sie entschlossen ab, nimmt Palladios besonnene Art zur 

* Richtschnur und bleibt ihr treu, bis der Klassizismus seit etwa 1750 

die dem Volksgeist gemafe, etwas niichterne Strenge noch verscharft. 
Das Rokoko ist in England ein Stil nur des Mobelwesens, nicht einz 

mal ein Stil der Dekoration geworden. Zugleich mit ihm wird nicht 

nur China, sondern auch die heimische Gotik entdeckt und spielend 

verwertet. Mehr als in anderen Landern hat im englischen Formwesen 

die Baukunst gefiihrt; wir setzen sie deshalb hier voran. 

BAUKUNST. Den Architekten stellten der herrschende Adel und 

das aufsteigende Biirgertum weitschauende Aufgaben, in der Stadt 

wie auf dem Lande. Unter den Baulustigen fanden sich auch jetzt 

-Laien, die sich mit der Theorie der Baukunst beschaftigten. Frith 

pflegten die Englander, Kunstfreunde und Architekten, das Festland 

und die weitere Welt ergiebiger als die tibrigen Volker zu bereisen, 

die alten Bauten zu studieren und sich um ihre Aufnahme verdient 

zu machen. Auf den Listen der Subskribenten in derartigen prachtigen 

Kupferwerken sind alle Kreise zu finden, vom Kénigshaus bis zu den 

Handwerkern. Gediegene Architekturstecher, darunter erfahrene Hol- 

lander und Franzosen, standen zur Verftigung. 

Die Theoretiker des Auslandes wurden in bescheidenen oder 

aufwandigeren Ausgaben ubersetzt, Vitruv, Serlio, die franzosischen 

Zeitgenossen. Vor allen aber Palladio, der entscheidende Klassiker; 

sein erstes Buch schon 1663 von G. Richards, das Ganze 1715 von 

Giacomo Leoni aus Venedig, der 1726 auch den Leo Battista Alberti 

mit Kupfern herausgab, und 1738 von Isaac Ware. Die fremden 

Lehren mit den heimischen Wohnanspriichen zu verbinden und den 

Ausfiihrenden im ganzen KOnigreiche die antiken Ordnungen und 

ihre Anwendungen an die Hand zu geben, wetteiferten seit 1728 

mehrere betriebsame Baumeister in einer ganzen Reihe zweckvoller 

Biicher, voran William Halfpenny, Robert Morris und Batty Langley. 

Rihrige Architekturverleger, wie Robert Sayer und I. & J. Taylor, 

Abb. 178 
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Abb. 179 William Chambers 25:27 

hielten eine lange Literatur von Lehrwerken fiir alle praktischen Auf: 
gaben feil. 

Unter den Handen selbstandigerer Meister wachsen solche Handz 
bicher zu reichhaltigen, reifen, oft glanzenden Prachtwerken aus. Die 
Architekten hatten in ihren eigenen Entwiirfen Stoff genug, um die 
Sdulenordnungen durch Einzelheiten aller Art und selbst ganze 
Gebdude zu erginzen. Umfassend, doch kiinstlerisch anspruchslos 
ist der »Complete body of architecture« des Isaac Ware 1756, der 
eine vollige Bibliothek iiber das Thema sein méchte. Ware bekennt 
sich als heftigen Widersacher des gleichzeitigen Rokokos. Das Meister- 
werk klaren Stils, gediegenster Ausstattung und vornehmer Kunst ist 
der groBe Band, den Sir William Chambers, der weitgereiste, mutige 
und sympathische Mann, dem wir noch mehrfach begegnen werden, 
im Jahre 1759 als »A treatise on civil architecture« herausgab, in der 
Absicht, wie er sagt, eine Reihe gesunder Lehren und guter Zeich- 
nungen zu sammeln, in denen Einfachheit, Symmetrie, Charakter und 
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Schénheit der Form vorherrschen. So bereichert er in schon klassi- 
zierender Auffassung seine Vorschriften und die grof gezeichneten 
Ordnungen durch Portale, Fenster, Kamine und Decken eigenen Entz 
wurfs und fiigt einige von ihm ausgefithrte oder geplante kleinere 
Gebaude bei, Gartenhauser und die damals beliebten, casino benannten 

Jagd- oder Landhauschen, alles trotz bescheidenster Zwecke in den 

wichtigtuenden, wenngleich stets wiirdigen Geberden klassischer 

Grofe. In trockenerer Klassik hat 1787 einer der tatigsten Heraus- 

geber der Spatzeit, George Richardson, einen »Treatise on the five 

orders of architecture« in der modisch gewordenen Tuschtechnik 

der AquatintazAtzung verdffentlicht, vermeintlich hochst korrekt, 

nach eigenen Studien auf langen Reisen in Italien gezeichnet, tiberreich 

mit antiken Ornamenten belegt, doch eben deshalb mehr ein Nieder- 

schlag der noch am Spatrémischen haftenden Ziersucht seines Zeit: 

alters, als eines wahren Verstandnisses fiir die Antike. 

Dieses Verstandnis fiir die Werte der Vorzeit hatte sich indessen 

angebahnt durch die liebevollen Aufnahmen, die zunachst den anz 

tiken Bauten galten. Aus solch reiner Begeisterung ist schon der 

Folioband enstanden, in dem 1728 Robert Castell die »Villas of the 

ancients« nach den Beschreibungen der rémischen Schriftsteller, voran 

des Plinius, wiederherzustellen und auf grofen Kup‘fern anschaulich 

zu machen suchte. Doch war mit solchen willkiirlichen Rekonstruk- 

tionen der Kunst wenig geholfen. Neue Wege konnten ihr nur gez 

wissenhafte Aufmessungen maSgebender Denkmialer weisen. Diese 

lagen meist noch unerforscht in schwer zuganglichen Landschaften. 

Hier sind die Englander vorangegangen. Die Society of dilettanti, 

1733 gegriindet, vereinigte die Freunde des Altertums zu gemeinsamen 

Taten. Im Jahre 1751 begegneten einander in Athen zwei Gruppen 

mutiger Entdecker: der Maler Stuart nebst dem Architekten Revett, 

die in den nachsten Jahren die Bauten Athens erstmalig vermafien und 

seit 1762 verdffentlichten, und die Kunstfreunde Robert Wood und 

Dawkins, die auf eigenem Schiffe das dstliche Mittelmeer bis ins 

Schwarze Meer hinein befuhren, von Beirut aus einen beschwerlichen 

Vorsto® in das noch unzugangliche Hinterland unternahmen und von 

ihrem Begleiter, einem italienischen Architekten, die Ruinen von Pal- 

myra und Baalbek aufnehmen lieSen. Je ein machtiger Band von 

Wood gibt in sorgfaltigen Stichen dariiber Rechenschaft (Palmyra 

1753, Balbec 1757); allerdings verwischt sich in der etwas trockenen, 

klassizierenden Zeichnung die eigentiimliche Barockstimmung dieser 

phantasievollen Bauwelt. In denselben Jahren machte Robert Adam, 

Abb. 190a 
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Abb. 180 Robert Adam 37:39 
der spatere Grofmeister des antikischen Stils, auf italienischem Boden 
seine grundlegenden Studien, als deren Frucht 1764 sein grofes Werk 
uber Spalato »Ruins of the palace of the emperor Diocletian at Spaz 
latro« erschienen ist. Bald wurden auch mit Hilfe der Society of diz 
lettanti die Altertiimer Kleinasiens entdeckt und seit 1769 als »The 
antiquities of Jonia« der Wissenschaft und Kunst zuganglich. Auch 
fiir malerische Ansichten klassischer Gegenden haben londoner Ver- 
leger gesorgt. Robert Sayer hat die Ruinen von Athen und anderer 
griechischer Orte in ihrem damaligen Zustand stechen lassen: wir 
kennen danach von 1764 eine deutsche Ausgabe des G. C. Kilian in 
Augsburg. Der Stichverleger Thomas Major brachte 1768 die Tempel 
von Pastum in grofen, hiibschen Ansichten eines Italieners nebst 
Grund- und Aufrissen heraus. Mit staunenswertem Flei®e hat der 
Schotte Charles Cameron 1772 die rémischen Thermen behandelt, 
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»The baths of theRomans«, mit eindrucksvollenAufnahmen alles dessen, 
was damals von diesen traumhaften Anlagen noch iiber der Erde stand, 
bereichert durch die Aufnahmen und Rekonstruktionen des Palladio, 
die der kunstfrohe Graf Richard Burlington 1730 in London in dem 
scho6nen Werke »Fabriche antiche disegnate da Andrea Palladio« ver: 
offentlicht hatte. Es ist derselbe Cameron, von dessen feiner Hand 
Kaiserin Katharina ihre Lieblingsraume in Gatschina hat ausstatten 
lassen, einer von den wenigen Meistern des englischen Klassizismus, 
die ihre meist daheim hinreichend beschaftigte Kunst in das Ausland 
getragen haben. 

Auch ihre Baran Altbauten haben die Englander friiher 
als anderwarts angeschaut. Als Dodsworth und Dudgdale 1655 die 
englischen Kloster in ihrem »Monasticon anglicanum« beschrieben, 
genugten ihnen freilich noch die wenigen, sachlich trockenen Stiche 
des Daniel King. Aber schon war auch Wenzel Hollar beteiligt. 
Seine sichere Hand und feine Nadel hat 1658 Dudgdales Buche tiber 
die Paulskirche, der »History of St. Paul’s Cathedral in London«, 
durch wirksame Ansichten ein eigenes Gesicht verliehen. In seinem 
Geiste gab 1675 der tiichtige Stecher David Loggan aus Danzig in 
seiner »Oxonia illustrata« und der »Cantabrigia illustrata« ein héchst 
anschauliches Bild der ehrwirdigen, meist gotischen Kolleghauser und 
Kirchen von Oxford und Cambridge, von allerhand Studenten und 
Einwohnern nicht ungeschickt belebt. Wenn der Verleger Bowles 
unter seinen vielen »Prospeckts« besonders die Kirchen gewissenhaft 
vortrug, war das ein Zeichen fiir den offenen Blick, den in England 
schon die Barockzeit den so anders gerichteten alteren Kunstweisen 
wahrte. So eindringliche, pietatvolle Behandlungen einzelner Kirchen, 
wie etwa Ely sie 1771 in dem sch6nen Buche von James Bentham er- 
fuhr, oder Milner’s wertvolle »Dissertation« tiber die moderne Att, 

alte Kathedralen abzuandern, nachgewiesen an der Kathedrale von 
Salisbury 1798, sind uns nur Proben fiir das warme Interesse, das den 

Anlaf gab, gotische Formen frih auch in die lebende Kunst wieder- 
einzufithren. Schon Christopher Wren hatte 1699 in dem Turm einer 

Kirche in London und spater in Oxford sich daran versucht. Plan- 
maig unternahmen es 1742 Batty und Thomas Langley, ihre Auf- 
fassung der Gotik nicht nur in Aufnahmen, sondern in absonderlichen 
Anwendungen zu verbreiten. Ihre »Ancient architecture restored and 
improved« weifs allerdings die beobachteten Einzelheiten nur in arg 
barocker Mischung auf antikische Bauteile aufzuheften und halt es 

fiir angebracht, auch fiir die Gotik mehrere Saulenordnungen auszu- 
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denken. Vollig auBerlich und ziermafig ist dann das englische Roz 
koko mit den ihm zuginglichen Motiven des Mittelalters umge- 
sprungen. 

Wie die Gotik, so ward auch die Formenwelt Chinas, wie sie auf 
den Porzellanen und Lackwaren massenhaft eingefiihrt wurde, nicht 
nur den Mobeltischlern, sondern hier und da auch den Architekten nahe 
gebracht. William und John Halfpenny haben 1750 und 1752 zwei Hefte 
»New designs for chinese temples« und »Chinese and gothic archi- 
tecture properly ornamented« gezeichnet, in denen die fremdartigen 
Gartenhauschen des Mingstils und ihre Ornamente sich in lustige 
Ziertempelchen und andere phantastische Kleinbauten fiir den euroz 
paischen Garten iibersetzen. Kein Wunder, da der griindliche Wil- 
liam Chambers, der als Jiingling China bereist hatte, sich gegen solch 
oberflachlichen Mifsbrauch entriistete und ihm 1757 sein grofBes, ge- 
diegenes Werk »Designs of chinese buildings« entgegenwarf, auf 
dessen sch6nen Kupfern die Hauser, Mébel, Gerate und Trachten in - 

gewahlten Beispielen anschaulich und getreu erscheinen, das erste 
treffende Bild der Einzelheiten des fernen Lebens. Chambers war iiber- 
dies der Mann, seine Vorstellungen nachdriicklich in Taten umzu- 

setzen. Er hat in den Garten von Kew neben klassischen Tempelchen 
auch eine hohe Pagode errichtet, wie sie fortab in den Garten modisch 
wurden, ja sich auch mit einem Gartenhaus im Stil der Alhambra und 
sogar mit einer Moschee versucht. Man wufte schon damals in Eng- 
land, was vorging in der weiten Welt. 

Unmittelbar in die schopferische Arbeit greifen nunmehr die Au fz 
nahmen zeitgenossischer Bauten ein. Der Maler Knyff und der 
hollandische Stecher John Kip hatten 1709 in den grofen Kupfern 
ihrer » Britannia illustrata« die Konigsschlosser und Adelssitze mit 
ihren Gebauden und Garten herausgegeben*. Ganz auf die Praxis 
war der grofe, auferlich hochst vornehme »Vitruvius Britannicus or 
The British Architect« des Colen Campbell berechnet, 1715 zwei 

Bande, 1731 ein dritter, spater seit 1767 von Woolfe und Gandon 

mit zwei weiteren Banden fortgesetzt, endlich von 1802 ab durch 

George Richardsons 6. und 7. Band abgeschlossen. Campbell, selber 
ein begabter Architekt, meint, die Englander kamen in den meisten 

Dingen den Fremden gleich, iibertrafen sie in einigen und hatten allen 
Anla®, ihre Werke bekannt zu machen. Darum stellt er in sauberem 

Stich die Grundrisse und Fassaden, seltener auch Ansichten und Inz 
nenschnitte von einer Reihe neuer Bauten verschiedener palladianisch 
gesinnter Meister dar, vieles von sich selber, auch arg parteiisch gegen 

Abb. 179 

Abb. 178 
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freiere Richtungen und Manner; der grofe Anreger Chistopher Wen 

erscheint kaum mit dem einen Bau der Paulskirche. Dem Vitruvius 
britannicus sucht es durch Titel und Umfang ein ahnlich gerichtetes 

schottisches Werk gleich zu tun, der » Vitruvius Scoticus« des William 
Adam, 1750 in Edinburgh begonnen, voll der eigentiimlichen, oft 

mittelalterlich anklingenden Bauten dortiger Architekten. Campbells 
glanzendes Beispiel hat eine Reihe stattlicher Werke tiber einzelne 
ausgezeichnete Bauten namhafter Bauherren und Baukiinstler ins 

Leben gerufen. 1735 hat J. Ware das Schlof} Houghton in Norfolk 
und gleichzeitig Rookby hall in Yorkshire ver6ffentlicht, 1747 Gibbs 
seinen schoOnen Rundbau der Radcliffe-Bibliothek in Oxford, 1762 

Abb.179 William Chambers die Garten und Gartenhauschen in Kew, 1773 

Brettingham Schlof} Holkham in Norfolk mit wirksamen Bildern 
auch der Decken und Kamine. 

Mehr und mehr verlangten die Forderer und Kaufer solcher kostz 
spieligen Werke darin nicht nur die immer zweckmafsigere Planung 
und die dem Klassizierenden sich nahernden Fassaden, sondern auch 

vorbildliche Einzelheiten des AuSeren und Inneren. Dieser waren 
nicht eben viele: die Turen, bisweilen die Fenster, vorziiglich die 

Kamine, die beherrschenden Mittelz und Prunkstiicke aller Raume, 
und die Stuckdecken, auf denen langst die frohlichen, handwerklich- 
gotischen Muster den gewichtigen, unbehaglichen Barockrahmungen 
gewichen waren. Diesen Anspritchen fiigten sich die Werke, welche 
einzelne Architekten als Vorbilder, Lehrbticher oder Beispiele ihrer 
Kunst erscheinen lieSen. Fiir die Barockzeit hat der tiichtige James 
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Gibbs (1674—1754), ein geborener Schotte, 1728 ein ansehnliches 

»Book of architecture« mit Zeichnungen von Gebauden und Zieraten 
entworfen, um den Bauherren einzupragen, da sie nicht mit ihren 

Handwerkern allein, sondern mit einem erfahrenen Baukiinstler planen 
und bauen sollten. Seine Kirchen, Palaste und Landhauser erganzt er 

durch vielerlei Zubeh6r, auch Gitter, Obelisken, Vasen, Kartuschen, 

alles in mafsvoll barocken Formen, bisweilen mit etwas Einschlag aus 
dem Stil Ludwigs XIV, stets aus gesundem Raumgefiihl heraus. Be- 
scheidener in den Aufgaben, der Erfindung und dem Stich sind die 
»Designs in architecture« des Abraham Swan von 1757; auch bei ihm 
spielt das Rokoko nur mit einzelnen, sich unterordnenden Kurven in 

die strengen Grundlinien hinein, und schon ist es dem Zeichner vor 
allem um grofe Bauglieder streng antiker Richtung zu tun. 

Fur die Baukunst wie fiir die Dekoration des Klassizismus werden 
die Bauten der beiden Manner entscheidend, die ihre Gedanken friith 

auch auf glanzenden Kupfertafeln festgelegt haben. Die »Works in 
architecture« der Bruder Robert und James Adam sind nicht nur 
an Grofe und stecherischem Aufwand, sondern auch an Zierfreude 

die groSartigste Schopfung der englischen Bauliteratur®. Sie waren 
Sohne eines schottischen Baumeisters, der eigentliche Schopfer, Robert 
(1728—1792), hatte von 1754 bis 1758 Studien in Italien gemacht und 

war schon 1762 mit 34 Jahren Architekt des Konigs geworden. Er 
hatte sich in Rom nicht nur mit den Resten der Antike, sondern auch 

mit den jungen Kinstlern verstandigt, die soeben das Altertum auch 

in der Baukunst und im Ornament wieder zu beleben suchten. Be- 
freundet mit dem gleichaltrigen Piranesi, hat er den begabten Orna- 

mentiker Pergolesi mit sich nach London gefihrt und spaterhin vieler- 
lei italienische Krafte beschaftigt. Auch an dem herrlichen Kupfer- 
werk der beiden Briider haben Stecher italienischen Namens Anteil. 
Die riesigen Blatter sind seit 1773 heftweise erschienen, waren 1778 

auf zwei Bande gewachsen und sind nach 1822 nachtraglich durch einen 

dritten Band erganzt worden. Jedes Heft pflegt mit einem Gebaude in 

Grundrif und Aufrifs, seltener in Ansicht zu beginnen, den stets rein 

und grof§ wirkenden Zweckbauten, die noch heute den stolzesten 

Ruhmestitel der englischen Baukunst bilden. Wie frei Adam sich gez 

gen antiken Zwang behauptete, lehrt seine Vorrede: die Alten, sagt 

er darin, variierten die Verhaltnisse der Saulen, wie der Sinn ihrer 

Schépfungen es verlangte. Das Aufere ist bei Adam vorwiegend 

schlicht; erst im Innern wird die Zierfreude bisweilen zur Uberdekoz 

ration. Wir werden diesem Hauptdenkmal der Ornamentik noch 

Abb, 180, 185 
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wieder begegnen. Es hat in England nicht seines Gleichen gehabt. 
Sein Urheber ruht in der Kathedrale von Westminster unter den 
grofien Mannern Englands. Ein dinner Nachklang sind die »Origiz 
nal designs in architecture« des William Thomas von 1783, einige gute 
Gebaude mit geschmackvollen klassizierenden Finzelheiten; hinter 
Adam kaum der Erwahnung wert. 

Neben den Problemen der grofen Baukunst und Dekoration, wie 
sie die genannten Werke pflegten, hat gegen 1800 der Kleinhausbau 
die Architekten und Verleger lebhaft beschaftigt. Zuvorderst die land- 
liche Villa des wohlhabenden Biirgers, die »rural residence«, wie sie 

ein spateres Werk betitelt. Fur solche »Cottages« sorgten vielerlei 
sauber gedruckte und in der malerischen Aquatinta-Technik tonig 
illustrierte Vorlagewerke, meist korrekt und trocken klassizierend, 

auch gotisch und voll romantischer Spielereien. So erschienen 1793 
je ein Werk von John Soane, dem verdienstvollen Stifter des Soane- 
Museums in London mit seinen Schatzen alter Bauzeichnungen, und 
von Charles Middleton, 1794 ein Buch des John Plaw unter dem be- 
zeichnenden Titel »Ferme ornée« und andere in rascher Folge. Selbst 
das Strohdach ward wie ein Spielzeug ausgenutzt. Tiefer drangen ein- 
zelne sozial empfindende Beobachter in das kiummerliche Wohnwesen 
der armeren Schichten, der Landarbeiter und kleinen Leute in der 

Stadt. Schon 1747 hatte ein Daniel Garret »Designs and estimates 
of farmhouses« veroffentlicht, uber die ich Naheres nicht zu sagen 
weifi. Jedenfalls hat friher als anderwarts, seit 1777, ein Architekt in 

Bath, John Wood, dessen gleichnamiger Vater sich bereits als Archi- 
tekturschriftsteller einen Namen gemacht hatte, sich mit dem Problem 
beschaftigt und danach als »Plans of cottages or habitations of the 
labourer« einfachste, zweckvolle Hauschen von einem bis zu vier 

Zimmern entworfen, gern als Doppelhauser, erlautert durch wohl- 
wollende Grundsatze und griindliche Kostenanschlage. Seine Besse- 
rungsvorschlage sind einfach, wenn auch letzten Endes noch Auslaufer 
klassischer Mode; daf§ die Bauunternehmer der nachsten Menschen- 

alter solch vornehm zuriickhaltenden Einschuf eines Kinstlers nicht 

zu nutzen wuften, darf man dem edlen Manne nicht anrechnen. Ein 

besonders anmutiges Werk solcher Art, James Malton’s »Essay on 

british cottage architecture«, leitet 1804 das neue Jahrhundert ein, in 

dem das englische Landhaus weithin so grofSes Ansehen gewonnen hat. 

GARTENKUNST. Dank seiner warmen, meerfeuchten Luft und 

der alten Landliebe seiner Bewohner ist England ein Vorland der 

Blumenzucht und Gartenpflege geworden®. Es hat friih eine reich- 

Abb. 181 

Abb. 182 
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haltige Literatur uber die Nutzkrauter und den landlichen Haushalt 
geschaffen, in der freilich nur selten einzelne Holzschnitte auch die 
Anlage oder die Beetmuster der Garten veranschaulichen, wie etwa 
das Gartenbuch des Thomas Hill von 1563, das fritheste seiner Art. 
Als mit der Spatrenaissance und dem Barock der in Italien und Frank- 
reich beliebte strenge Gartenstil aufkam, hat man sich zunachst mit 
Ubersetzungen der mafgebenden franzosischen Lehrbicher beholfen. 
Welch stattliche Anlagen neben den Ko6nigs- und Adelsschlossern 
entstanden, last sich aus den sch6nen Aufnahmen in Knyffs und Kips 
Britannia illustrata’ von 1709 ersehen. Schon aber regte sich bei den 
Freunden englischer Landschaft der Widerspruch. Shaftesbury, Ad- 

dison (1712) und Pope (1713) hatten sich fir eine freiere Gartenkunst 
eingesetzt. Das bedeutendste englische Lehrbuch der Zeit, die »Ichno- - 
graphia rustica« des Gartners Stephen Switzer, der auch tber Wasser- 
leitungen und Springbrunnen geschrieben hat, sucht 1718 ein System, 
das »der Einfachheit der ungeschmiickten Natur entspricht«, weif 
allerdings seine Vorschlage auf den erlauternden Kupfern nur in 
Nebendingen iiber die gelaufigen pariser Vorbilder hinauszufthren. 
Auch der auf allen Gebieten betriebsame Batty Langley hat 1728 seinen 
»New principles of gardening« neben freimiitigen Grundsatzen, 
Zeichenanweisungen und pflanzlichen Ratschlagen nur unzulangliche 

Versuche neuer Planung angefiigt. Die englische Landschaftsgartnerei, 

die sich die Welt eroberte, hat daheim zwar beredte theoretische und 

dichterische Fiirsprecher auf den Plan gerufen, wie Horace Walpole 

1770, William Mason 1772. Aber sie ward ausgetbt nicht von Archi- 

tekten, sondern von Fachleuten und hat deshalb weniger Vorlagewerke 

und Aufnahmen gezeitigt, als man erwartet. Erst der Gartenklassiker 

des 19. Jahrhunderts, Humphrey Repton, der seit 1794 fir sie eintrat, 

hat 1794 in seinen »Sketches and hints on landscape gardening« und 

1803 in seinem schénen Werke »Observations on the theory and prac- 

tice of landscape gardening« seine neuen Methoden durch neue Mittel 

der Wiedergabe, Farbendruck, Deckblatter u.a., lebendig zu machen 

gewubt. 
Die Architekten hatten unterdessen in den parkartigen, weitraumigen 

Anlagen kiinstlerische Einzelreize vermift. So hatte der erfahrene 

William Chambers 1772 in einer »Dissertation on oriental gardening« 

die naturfrohe Kleinmalerei der chinesischen Garten der allzu breiten 

Art der englischen Landschaftler entgegengestellt; er hatte uber seine 

Reiseerfahrungen schon in seinem bertihmten Chinawerk berichtet. 

Was er sich wiinschte, hat er selber in seinen Sch6pfungen fur die 

Jessen, Der Ornamentstich 20 
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Abb.179 Garten des Schlosses Kew durch Tat und Bild gezeigt, eine fast erz 
driickende Fille von Zierbauten aller Art, die eigentlich die Gestal- 
tung des Gartens nicht forderten, sondern eher stdrten. Solche aufer- 
lichen Zutaten aus buntestem Gemisch fremdartiger Stilarten wurden 
zu einem Lieblingsthema mittelmafiger Erfinder und geschaftstuch- 
tiger Verleger, als seien sie das Wesentliche der Gartenkunst. »Rural 
architecture in the chinese taste«, wie sie William Halfpenny in einem 
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seiner beiden kleinen Vorlagebiicher fiir Gartenschmuck 1750 vorz 
trug, war ein ganz oberflachliches Spiel mit den modischen Zieraten 
auf Pforten, Briicken, Gelandern und anderem Beiwerk. Das haben 

noch schwachere K6pfe, Charles Over, ein P. Decker u. a., weiter ab- 

gewandelt; es ist schliefslich in jenen albernen Naturalismus ausgeartet, 

der in den Kniippelmobeln noch heute nachspukt. Kindliche Gotik 
und Gder Klassizismus stehen dicht daneben. 
DAS ORNAMENT DER BAROCKZEIT. Die englischen Archiz 

tekten waren zunachst von den baulichen Aufgaben vollig beansprucht 
und iuberliefsen alles, was nicht das Gebaude anging, den Hand- 
werkern®. Nur die Portale, Kamine und Decken, die bestimmenden 

Akzente der Dekoration, behielten sie sich selber vor. Solche bilden 

in ihrer ernsten, wuchtigen Auffassung einen Hauptteil unter den 
Entwirfen schon des Inigo Jones, spater des William Kent, wie sie 
in den oben genannten Ausgaben ans Licht kamen. Desgleichen in 
dem gediegenen Vorlagewerke des James Gibbs, nach dessen Zeichz 
nungen uberdies 1731 eine besondere Folge von »Shields and comz 
partements for monumental inscriptions« gestochen worden war, und 

in dem verwandten Buch des William Jones von 1739, The gentlemen’s 
and builders’ companion, das vor allem auch schwerbliitige Spiegel- 
rahmen gab, wie sie uber den Kaminen zur Regel wurden. Was die vir- 
tuosen Holzschnitzer, voran der berithmte Grinling Gibbons, an oft 

derb naturalistischem Zierat erfanden, haben die Stecher sich entgehen 
lassen. Auch sonst hat kein Verleger die Ornament-Erfinder ermutigt. 

Auf eigene Hand hatte ein feinfiihliger Radierer Edward Pearce 

schon im Jahre 1647 ein Heftchen anmutiger grottesker Fullungen 

im Geschmack der italienischen Dekoration erfunden und einige 

Jahre vorher einige Friese. Aus der spateren Barockzeit aber ist aus 

England so gut wie nichts von heimischen Ornamentmeistern zu mel- 

den. Die sch6nen Gitter des Franzosen Tijou, selbst die fiir Hampton 

Court, gehéren ihrer Form nach ganz und gar nach Frankreich. Einige 

wenig bedeutende Folgen von Juweliervorlagen tragen deutsche Namen: 

J. B. Herbst 1710, véllig in Morisons Geist, Thomas Flach 1736, noch 

1751 mit bewegteren Linien der Rokokozeit ein Sebastian Henry Ding- 

linger mit seinem »New book of designs for jewellers’ work». Ein 

Sonderling, John Carwitham, hat 1739 einen ungewohnlichen Stoff 

behandelt, geometrische Muster fiir Fu8béden aus Steinplatten, Ton- 

fliesen oder Stoffmalerei, Various kinds of floor decorations, zugleich 

flach und perspektivisch dargestellt. 

Ein Seitenproblem der gestaltenden Kiinste wurde jetzt in London, 
20* 
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dem machtig aufstrebenden Handelsvorort, reichlich bearbeitet, die 
Schreibkunst, von eifrigen Schreibmeistern und Lehrern wie Edz 
ward Cocker oder spater mit launiger Lust an keckem Schnorkelspiel 
und vielerlei Beiwerk von Georges Bickham. Es ware eine besondere 
Aufgabe, den Aufstieg und die Weltherrschaft der englischen Schreiber 
und Schriftstecher bis tief in das 19. Jahrhundert hinein zu begleiten’. 
Auch in Monogrammen haben einige Englander Eigenes geleistet. 
ORNAMENTE UND MOBEL IM ROKOKO. Dem franzé- 

sischen Rokoko stand England nicht, wie Deutschland, offen. Die 
heimischen Architekten und Besteller hielten auf sich selber und ihre 
palladianischen Grundsatze. Die Politiker und das Volk sahen in 
den Franzosen ihre Nationalfeinde; fiir kiinstlerischen Verkehr, wie 
ihn die deutschen Firsten pflegten, war kein Raum. Verleger fiir Nachz 
stiche waren selten; erst langsam fanden einzelne franzosische Erfinder 
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driiben in London gewandte Stecher, wie Vivares, und bisweilen auch 
eine zweite Heimat. Aber man sah die Italiener lieber als die Pariser. 
Gaetano Brunetti konnte 1736 in London als »italian painter« ein 

hiibsches Buch von »Sixty different sorts of ornaments« herausgeben, 
einen virtuosen Salat aus alterem und jiingerem italienischem Barock 
und einigen Tropfen pariser Oles. Auch die Skizzen des Venezianers 
Angelo Rosis wurden 1753 in London neu aufgelegt. 

So hatten weder Bérains Wellenkreise noch das steigende Formen- 
gewoge der Régence die Kusten Englands berihrt. Da brach gegen 
1750 eine Sturmflut durch die Damme. Nicht in die wehrhaften 
Warften der selbstherrlichen Architektur, aber tiber die breiten Niedez 

rungen des ruhrigen Handwerks, in denen besonders Holzschnitzer 
und Tischler betriebsam schalteten. Jetzt rachte es sich, daf} die Archi- 
tekten sich zu vornehm gedunkt hatten, um sich der Gewerke anzuz 
nehmen. Diese ungeschulten Kopfe nahmen jetzt das Formenwesen 

in die eigene Hand. Ihnen war das vollige Widerspiel zu aller klassi- 
zierenden Ruhe oder barock gestelzten Witrde eben recht, der wildeste 
Uberschwang bewegten Kurventaumels, das Muschelwerk und Kraut- 
gebiindel, phantastische Aufbauten und Kartuschen. Das wirrte die 
Hirne in England, wie zu gleicher Zeit in Deutschland. Nur griffen 
in London nicht die Dekoratoren, die Maler oder Stuckatoren zu, 

sondern mit engerem Blick und matterer Phantasie die Holzarbeiter. 
Zuniachst, wie Plankler, einige Schnitzer und Stecher mit kleineren 

Folgen. Es mag sein, daf ein Franzose Namens De La Cour durch 
etwa sieben Ornamentfolgen einen Anstof gegeben hat; sein »First 
book of ornament« hat Vivares in London 1741 gestochen. Dann tritt 
unter einigen stilleren Genossen als Erfinder und Stecher der geschickte 

Matthias Lock heraus, meist 1746, mit mehreren Folgen von Orna- 

menten, Schilden, Aufsatzen, Rahmen, Kamindekorationen, Wand- 

tischen, reich an Einzelheiten, ein oft etwas spitziges und hartes, stets 

iiberschieSendes Wachstum, von Grund aus umstiirzend gegen den 

bisherigen englischen Geschmack. Doch hatte sich diese Flut vielleicht 

ohne wesentliche Spuren verlaufen, wenn nicht ein ungewohnlicher 

Wille ihre Kraft in seinen eigensten Dienst gestellt hatte. Hier setzt 

der berithmte Chippendale ein. 

Thomas Chippendale ist von Beruf weder Architekt noch Zeich- 

ner gewesen. Sohn eines Holzbildhauers, war er von Hause aus 

Schnitzer, dann der unternehmende Inhaber eines Mobel- und Tape- 

sierbetriebes. Fur die Zwecke seines Geschafts, als Musterbuch fur 

seine Kunden, nur nebenher auch zu Vorlagen fiir seine Fachgenossen 

Abb. 113 

Abb. 176 
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hat er 1754 als einen neuen Buchtypus den »The gentleman and cabi- 
net maker’s director«*® herausgegeben, einen Band mit 160 grofen, 
klar gestochenen Kupfern, meist von der sicheren Hand des rihrigen 
Mathias Darly; er ist 1759 und 1762 mit vielen Zusatzen neu verlegt 
worden. Darin nach einem kraftvoll selbstbewuSten Vorwort und 
einigen Lehrbeispielen der Saulenordnungen der ganze Umfang dessen, 
was die wachsende Wohnkultur an Sitz- und Schrankmébeln und 
Ausstattungsstiicken forderte, vor allem der eigentlichste Bereich des 
englischen Schnitzers, die geschmeidigen Mahagonistiihle, meist nur 
schwach gepolstert, Tische aller Art, Schlafzimmers und Ankleide- 
mobel, Gehause ftir die schon damals weitbekannten englischen Uhr- 
werke, Rahmen, aber auch Orgelbauten und Metallgerate, der ganze 
Bestand eines allseitigen Mobelz und Dekorationsgeschafts. Um das 
alles zu gestalten, greift der erfinderische Meister zu jeder Mode dieser 
weithin sich umschauenden Zeit. Als Grundlage das Rokoko, wie 
die Franzosen es erfunden, die Englander es sich zurechtgelegt hatten, 
in den freien Schnitzereien heftig bewegt, an den Lehnen und Fii®en 
der Stthle klug gebandigt, oft fast dilettantisch spielend und fliichtig 
hingeworfen, aber nie ohne Laune, mit den grundlegenden Zweck- 
formen und den sonstigen Ziermotiven héchst unbefangen vermischt. 
Denn wie zum Rokoko greift der mutige Meister auch zu den chine- 
sischen Modeformen, den Spitzdachern und Veranden und besonders 
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dem Lattenwerk, wie es fir Haus und Garten findige Zeichner schon 

gestaltet hatten. Und drittens halt er romantisch gerichteten Kunden 
auch gotische Muster bereit, auch sie in der allerdings héchst ober- 
flachlichen Auffassung seiner Zeit. So wenig alle diese Formen in die 
Tiefe dringen, so gefahrlich das Gemisch unberufenen Nachbetern 
werden kann, so hat damals die Werkstatt zu bandigen gewuft, was 
die Zeichenstube traumte; die ausgefiihrten Mobel dieser Epoche, die 

ihre Besitzer gern samt und sonders auf Chippendale, den Bahnbrecher 
selber, zuriickfithren, zeigen, wie klug und werkgemaf die Tischler 
noch gerichtet waren. 

Von Chippendales Persénlichkeit haben wir aufer seinem Werke 
nur diirftige Kunde. Er ist unter den besten Kinstlern der Zeit Mit- 

glied der Society for the encouragement of arts gewesen; 1779 ist er 

gestorben. Bei seinen Konkurrenten hat sein Beispiel stiirmische Nach- 

folge geweckt. Sie machen sich unverziiglich daran, fiir ihre Geschafte 

ahnliche Kataloge stechen zu lassen, einige in der gleichen Foliogro8e, 

vor allem aber oft fast wortlich iibereinstimmend in den Typen und 

Einzelformen; auch als Gestalter ist Chippendale der Fuhrer gewesen. 

Nicht als Geschaftsreklame, sondern als richtiges Vorlagewerk hat zu- 

nachst 1758 der Holzbildhauer Thomas Johnson, der schon 1755 zwolf 

Girandolen gezeichnet hatte, einen kleineren Band »Designs« fiir alle 

Art plastischer Dekoration herausgebracht, Rahmen, Kandelaber, 

Decken, Kamine u. a. m., und ihm 1761 »Hundred and fifty new 

designs« zum »Schmuck von aller Art ornamentalen Mobiliars im 

heutigen Geschmack« folgen lassen, dem Matthias Lock in seiner 

flackernden, spieBigen Auffassung verwandt. Dann aber lief}, ver: 

mutlich um 1762, die Mébelfirma Ince & Mayhew genau nach Chip- 

pendales Muster ihr » Universal system of houshold furniture« stechen, 

im Wesentlichen eine Nachahmung, wie sie heute unsere Kunstschutz- 

gesetze beanstanden wurden, meist von William Ince, der 1759 auf 

Chippendales zweite Auflage subskribiert hatte, nicht ungeschickt ge- 

zeichnet und von Chippendales Stecher und Freund Darly trefflich 

iibersetzt. Einen ausdriicklichen Verkaufskatalog kleineren Formates, 

wie sie fortab vielfach tiblich wurden, hat fur 1763 eine Gesellschaft 

von Tapezierern und Tischlern sich geleistet in dem Bande »Houshold 

furniture in genteel taste«, zweckmafige, den groferen Betrieben nach- 

empfundene Ware, fiir die echt geschaftsmafig der Erfinder nicht ge- 

nannt wird. Vielleicht war es der Tischler R. Manwaring, der unter 

seinem Namen zweimal fiir die Stuhlmacher einen real friend« und 

»genteel designs« gezeichnet hat und in spateren Auflagen des ge- 

Abb. 184 
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Abb. 188 aus: Designs for architects, Verlag von Rudolph Ackermann 22 : 30,5 



Vom Barock zum Klassizismus in England 313 

meinsamen Musterbuches als Mitglied der Gesellschaft erscheint. 
Chippendales Stil hatte sich das ganze Gewerbe erobert; ja dariiber 
hinaus hielten sich auch Zeichner fiir den viel begehrten Schiffszierat, 
wie etwa J. June, an seinen Formenkreis. Chippendale ist mit Recht 

der bekannteste Name im englischen Ornamentstich geworden. 
DIE ANTIKE IN DER DEKORATION. Wahrend die Mode-z 

welle des Rokokos an den Architekten vorbeispiilte, hatte einer von 

ihnen bereits die Anspriiche von morgen erkannt und sich stark gez 

macht, sie auszunutzen. Robert Adam hatte seit 1754 in Italien 

nicht nur die Bauten, sondern auch die Zieraten der Alten studiert 

und mit den jungen Kiunstlern verkehrt, die in Italien sich eben daz 
mals vom Barock lossagten und zur Antike wendeten. Einen der Bez 

gabtesten, den Maler Pergolesi, hat er als Mitarbeiter mit nach Lon 
don gebracht, wo bald eine tatige Kolonie jiingerer Italiener als Maler, 
Zeichner und Stecher tiber das Stiche und Buchwesen und die Dez 
koration Macht gewannen; Cipriani und Bartolozzi sind aus ihnen 
weltbekannt. Indessen sind zweifellos die beiden Briider Robert und 
James Adam Manns genug gewesen, um die Fille ornamentaler Zier, 
wie ihre Bauten, ihre Handzeichnungen im Soane-Museum und die 
»Works in architecture« (seit 1778) sie uns zeigen, aus eigener Kraft 
zu bestreiten. In dem Prachtwerke der Adam nimmt das Dekorative 
den ersten Platz ein. Was das vornehme, klassisch geraumige Haus 

damals an Schmuck nur zulief, die Wande, Decken, Mobel, Gerate 

und Einzelheiten aller Art, hat Robert Adam, vielleicht mehr Deko- 

rator als Architekt, mit den ihm eigenen antikischen Motiven belegt, 

mit allem, was ein Freund des Ornaments in den spatromischen Ruiz 

nen sich hatte aneignen kénnen, mit besonderer Vorliebe fiir Reihen- 

schmuck, Palmettenfriese, lockere Ranken, Grottesken und Bildein- 

einlagen, Es ist nicht mehr die saftige Fille des Akanthus, wie sie 

das Barock etwa in Lepautres Stichwerk der Antike abgewann. Auch 

fehlte in England die frohgemute, malerische Grundlage, die dem 

pariser Louis Seize die blithende Frische des Rokokos erhalten hat. 

Es ist alles ein wenig blutlos und zimperlich; die Menge der Mo- 

tive ist kein Ersatz fiir die innere Kraft. Die Technik der briider- 

lichen Firma, der »Adelphi«, unterstiitzte die scheue, gezierte [onart: 

sie hatten als Ersatz fiir Schnitzerei und volle Stuckarbeit diinne Auf- 

lagen aus Kunstmasse erfunden und haben mit solchem Surrogatwesen 

gute Geschafte gemacht. Doch wird man stets das im Aufbau wie 

auf der Flache gleich treffsichere Formgeftthl und den vornehmen 

Geschmack bewundern. Die Briider Adam sind mit Recht fir ihre 

Abb. 185 
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Landsleute und Zeitgenossen auf Jahrzehnte hinaus die Fuhrer 
gewesen. 

Es war nicht leicht, es solchem Vorbild an Aufwand und Geschmack 

gleichzutun. Unter den Erfindern von Vorlagen nach den Adam ist 
in der Tat ein Schiller und langjahriger Mitarbeiter der Briider, der 
Architekt George Richardson, der erfolgreichste. Ein offenbar 
wohldisziplinierter Kopf, ein kluger Schriftsteller und feinfihliger 
Gestalter, ja, wo er wollte, auch ein meisterlicher Darsteller. Er hat 

selbst zur Radiernadel gegriffen, um 1774 seine Entwiirfe ftir Decken 
als »Book of ceilings in the style of the antique grotesque« in 
zarten Linien zu Kupfer zu bringen, und hat dafir gesorgt, dafd lichte 
Farben die Wirkung der Abziige noch weiter verfeinerten Diese Dek- 
ken zahlen zum Besten, was die klassizierende Dekoration gezeitigt 
hat. Auf das massige Rahmenwerk des Barocks waren in England 
ohne die Zwischenstufe des Rokokos die zwar streng geordneten, 
aber in elegantestem Relief rechteckig und bogig aufgeteilten Muster 
gefolgt, fiir welche die romischen Uberbleibsel in den Kaiserpalasten 

und den Grabkammern das Vorbild abgaben. In tieferem Ton, durch 

kraftige Aquatinta hat Richardson 1781 eine »Collection of chimney- 

pieces« wiedergeben lassen, auch sie durch Form und Gehalt ein 

Meisterwerk der Zeit. Diese niedrigen Mantel, sichtlich auf edlen 

Marmor berechnet, sind aus wenigen Bestandteilen mit wahrhaft anti- 

kem Geschmack aufgebaut, mit reinsten Gliederungen, késtlich aus- 

geglichenen Zieraten und ansprechenden Figuren im Ornament und 

auf Bildreliefs. Die Adam waren klug gewesen, als sie sich solch 

eine Kiinstlerkraft sicherten; uns will scheinen, als ob mindestens in 

dem Gefiihl fiir ma8volle Kontrastwirkung der Mitarbeiter seine Brot- 

herren iibertroffen habe. Die Vasen, die er 1793 mit seinem Sohne, 

gleichfalls in Tuschatzung, herausgab, sind schon ein Spatwerk. 

Des Weiteren bleibt nicht viel Gutes nachzutragen. Der Freund 

und Stecher Chippendales, Mathias Darly, ein anschlagiger Kopf und 

rithriger Unternehmer, der Verleger der so berithmt gewordenen lon- 

doner Karikaturen, hat 1770 einen stattlichen Band »The ornamental 

architect« auf den Markt geworfen, meist von ihm selbst erfunden 

und gezeichnet, 1773 neu verlegt als »A complete body of architec- 

ture«, Er nennt sich »professor of ornament« und wendet sich an 

die Kiinstler, Fabrikanten und Handwerker, um die Werkktinstler 

vor den Bildermalern zu feiern. Was er bringt, ist klassizierender Ge- 

schmack, deckt den ganzen Umfang der in der Praxis gangbaren Zie- 

raten, doch ohne tiefere Eigenart. Immerhin steht er noch uber den 

Abb. 185 
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recht diirftigen Versuchen einiger Einzelfolgen, wie sie etwa N. Wallis 
»im Geschmack von Palmyra« und einige eingewanderte Italiener gez 
zeichnet haben. Nur ein einziges, geschmacklich erlesenes Werk, schon 
an der Schwelle des 19. Jahrhunderts, mu noch genannt werden, eine 

der ausgezeichneten Verlagstaten des hochverdienten Deutschen Ruz 
dolph Ackermann, leider ohne Kiinstlernamen, ein Band mit breit ange 
legten Aquatintastichen, Wohnraume in kraftvoll schlichter antikischer 
Art, mit ausdrucksvollen ornamentalen Akzenten auf oft schmucklosen 
Flachen, als Gesamtwirkung den iiberdekorierten Raumen der Adam 
mindestens ebenbirtig. Wir kennen von diesen ohne Kiinstlernamen 
erschienenen » Designs for architects« leider nur einen ersten Band 
aus dem Jahre 1801. 

Eine zeitgemafe, grofstadtische Aufgabe der Hausdekoration, die 
aus dem Innern in die Fassade vorgriff, haben mehrere Zeichner und 
Verleger in London, unseres Wissens seit 1792, mit Geschick bez 
arbeitet, die Ladenvorbauten. Auch hier hat sich der damals so 
forderliche Geist der englischen Werkkunst bewahrt. Nicht zu Vore 
lagen bestimmt, aber fiir die heute Schaffenden anregend sind die 
vielen Musterbticher der Metallfabriken, die einst die schlichten 
Formen der englischen Industrie weithin verbreitet haben ™. 
Wie weit die Englander tiber See, zumal die Kolonisten in den Verz 

einigten Staaten von Amerika selbstandigen Anteil an der archi- 
tektonischen Literatur genommen haben, steht noch dahin. Als friihester 
scheint ein Architekt und Stecher J. Norman 1786 in Boston mit einem 
»Town and country builder’s assistant« auf dem Plan gewesen zu sein. 



Vom Barock zum Klassizismus in England B17 

DIE MOBELWERKE DES KLASSIZISMUS. Den neuen Bahnen, 

welche die Briider Adam auch fiir das Mobiliar er6ffnet hatten, konnten 

die Tischler nicht lange ausweichen. Die Typen, die Konstruktion 

und die Technik blieben zum Teil ahnlich wie zu Chippendales Zeit. 
Aber die Anspriiche der Lebenskultur wuchsen und mit ihnen die 
Zahl der Gerate und ihre innere Einrichtung. Ihnen die neuen 
Formen anzupassen und das Ergebnis der Mitwelt vorzulegen, scheint 
als erster der Tischler George Heppelwhite, auch Hepplewhite ge- 
schrieben, unternommen zu haben. Er ward 1786 vom Tode iiber- 

rascht, und erst die Firma seiner Witwe Alice, A. Heppelwhite & Co., 

hat seit 1788 seine Entwiirfe als »The cabinet-maker and upholsterer’s 
guide« herausgegeben**. Auch sie sind, wie Chippendales Mobel, 
nicht von reiner und einheitlicher Form. Noch ist ein Rest geschweif- 
ten Rokokos geblieben; die antiken Motive und die neumodischen 
Sinnbilder, auch einige Anklange an das pariser Louis Seize sind 
nicht alle ohne Waiderspruch in das Uberlieferte eingezwangt. 
Immerhin ist im Anschluf} an die Werkstatt ein leidlich reifer Aus- 
gleich zwischen Zweck und Form gewonnen und zeugt von der noch 
sicheren handwerklichen Grundlage. 
Wie weit dieses Handwerk in seinen Arbeitsmethoden, ja im Lohnz 

wesen vorauf war, lehrt aus demselben Jahre 1788 ein bis ins kleinste 

eingehendes Tarifbuch, das die London Society of cabinet-makers 
erstmalig drucken lief}, um fir die Bezahlung ihrer Arbeiter eine an- 
erkannte Norm zu gewinnen. Dieses »The cabinet-makers’ London 

book of prices« ist von Kupfern im Geschmack des Heppelwhite be- 
gleitet, die wesentlich den Text erlautern sollen und deshalb vor- 
wiegend Beispiele der vielerlei sinnreichen Vorrichtungen geben, wie 
sie an Schreibschranken, Ankleidetischen und Schlafzimmerzubehor 

damals im Gebrauch waren. 

Mit hdheren Anspriichen an sich selber und an seine Kaufer tritt 

im Jahre 1791 Thomas Sheraton in seinem »The cabinet-maker 

and upholsterer’s drawing-book« auf. Ein Tischler, der alles sich 

selber verdankte, erst seit 1790 in London ansassig, ein nachdenklicher 

Kopf und theosophisch gerichteter Traktatschreiber, hat er sein hubsch 

gedrucktes Buch zunachst fiir Lernende bestimmt und schreibt ihnen 

zwei Biicher Geometrie und Perspektive. Aber er hofft doch, auch 

den erfahrenen Fachleuten niitzen zu konnen, weil er sich fur sein 

drittes Buch und spater fiir zwei Nachtrage tber die Herstellung der 

verschiedenen Waren in besten Spezialwerkstatten unterrichtet habe. 

So weifs er seine sauber gezeichneten und sorgfaltig stoffandeutend 

Abb. 189 
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gestochenen Entwiirfe griindlicher zu erlautern, als irgend einer seiner 
Vorginger. Er hat die Zweckgestalt stets sorgfaltig iiberlegt, ja durch 
selbsterfundene Konstruktionen bereichert. Das Tektonische pflegt 
klar und gefallig zu sein, der Zierat sich dem Ganzen bescheident- 

lich unterzuordnen. Oft ist das Ornament nicht fur Einlegearbeit, 
sondern fiir die beliebt gewordene Lackmalerei gedacht. Sheraton 
iberragt alles, was in London seit Chippendale und nach seiner eige- 
nen Lebenszeit veroffentlicht worden ist, sein Name ist mit Recht zum 

Gattungswort fiir eine ganze Epoche, die reifste im englischen Mobel- 
wesen, geworden. 

Mit dem neuen Jahrhundert bricht auch in diese Buchart das pariser 
Empire ein. Kahle Umrifstiche; antiquarisch blutleere Aufgaben, 
wie Sammlersale und erzwungen antikische Mébel; das Zierwerk 
armselig und zerrissen aufgeheftet. Doch weifi Thomas Hope 1807 
fiir seinen Band »Household furniture« auch in der schlichteren Form 
eine Reihe fein empfundener Typen zu gestalten. Gleichzeitig stellt 
ein Hoflieferant des Prinzen von Wales, George Smith, 1808 ein 

neues Muster fiir Vorlagebiicher auf. Seine »Collection of designs 
for furniture and interior decoration« stellt die Mobel und Raume 
in Ansicht dar und sucht die Hauptwirkung fir das Holz, die Beziige 

und die gekiinstelten Vorhange in energischer Ausmalung. Beide 
Methoden haben von Paris und London aus auf Deutschland gewirkt 
und werden uns dort wiederbegegnen. 

Abb. 190a Robert Wood Teil, 12:24 
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‘Abb. 191 Giocondo Albertolli ; 28: 36 

DIE RUCKKEHR ZUR ANTIKE IN ITALIEN 

Den Italienern war das klassische Altertum zu nahe, um auch im 

Uberschwang des Barocks vergessen zu werden. »Antiquae urbis splen- 
dor«, der Glanz des alten Roms, wie 1612 Jacobus Laurus seine An- 

sichtensammlung benannt hatte, begeisterte immer wieder nicht nur 
die fremden Kunstpilger, sondern auch die Ortsansassigen zu Dar- 
stellungen in Bildern und Stichen. Doch waren Antrieb und Ziel mehr 
und mehr nicht die Kunst, sondern die Wissenschaft geworden. Der 

unermiidlichste Zeichner und Stecher der alten Reste, Pietro Sante 

Bartoli (1635—1700) war pabstlicher Antiquarius und hat in seiner 

stolzen Reihe gelehrter Biicher Bildwerke und Ehrensaulen, Grab- 

miler und Wandbilder, Vasen, Lampen und Gemmen recht kunstlos 

behandelt. Die Sorge um die Schénheitswerte des Altertums uberlief} 

man den Gisten aus dem Norden, zumal den Schilern der Académie 

de France. 

Und doch ist der kiinstlerische Entdecker und Erwecker der alten 

Herrlichkeit ein echter Italiener gewesen, ein zugleich architektonisches, 

malerisches und stecherisches Genie. Einem willensstarken Jiingling in 

Italien bot um 1740 die absterbende Baukunst nur schmale Aussichten. 

Die Pabste hatten andere Sorgen; selbst das stolzeste Werk dieser Spat- 

zeit, der Trevibrunnen, ist nur mit langen Pausen entstanden. In den 
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Furstenhausern waren Bauherren wie Karl III von Neapel, der in Caz 

serta durch Vanvitelli ein zweites Versailles zu schaffen suchte, selten. 

Frisch blihte nur noch die Bihnenkunst. Der Theaterbau ward der 
italienischen Baukunst des 18. Jahrhunderts zur eigensten Aufgabe; 
davon geben mehrere Stichwerke, Aufnahmen und Entwiirfe, Kunde. 

Durch die Bihnenmalerei war auch die Freude an malerischen Anz 
sichten der Stadte und ihrer Bauten gewachsen. Venedig mit seiner 
zum letzten Male aufflackernden Kunstkultur war der Hauptsitz dieser 
Vedutenlust geworden, nicht nur auf Gemalden, sondern auch in vir- 

tuosen Radierungen, wie wir sie oben kennen gelernt haben, Antonio 

Canale voran. Von Venedig war Tiepolo ausgegangen, auf der Erde 
wie uber Wolken als Dekorator gleich sieghaft daheim; er lief} seine 
Lichtphantasien mit geistvoller Nadel auch tiber die Kupferplatte 
gleiten. 

Aus diesem Venedig ist Giovanni Battista Piranesi’ erwachsen, 
der genialste Deuter der Ruinenwelt, der Grofsmeister des Architek- 
turstichs aller Zeiten. Er war 1720 in einem Landort als der Sohn eines 
Steinmetzen geboren, hatte sich im Baufach umgetan und nannte sich 
Architekt, als er 1740 im Gefolge einer Gesandtschaft als Zeichner 

nach Rom ziehen durfte. Hier trat er in eine Werkstatt fir Buhnen- 
malerei ein. Frith scheinen den jungen Feuerkopf seine tberraschen- 
den Anlagen in die Kreise der besten Kiinstler und Kunstfreunde ge- 
fithrt zu haben. Er sah die versunkene Pracht der ewigen Stadt mit 

helleren Augen und regerem Geiste als irgend ein Kunstler vor ihm 
und nach ihm. Und er besaf} Handgeschick und Willen genug, um 

das Erschaute und das Ersonnene auf Kupferplatten zu bringen so 
groB und zu so kéniglicher Wirkung, wie noch niemand getraumt 

hatte. Wie er mit rastlos spielender Nadel Zartestes und Kraftigstes 

nebeneinander zu setzen weifs, wie er nicht durch bequeme Tusch- 

atzung, sondern nur durch Linien und Punkte, mit schneidigem Grab- 

stichel nachfassend, die Kraft fast von Gemalden erzielt, wie er seine 

Kunst von Anfang an zu immer glithenderen Gegensatzen von Weif} 

und Schwarz, und zu fast goldiger Leuchtkraft vertieft, ein Rembrandt 

des Vedutenstichs, das hat noch kein Kenner oder Meister der Tech- 

nik beobachtend oder nacheifernd ausgeschépft. »Bei ihm lernt man 

erst, was Druckerschwarze vermag.« So hat er mit meist eigener Hand 

wohl tausend oft riesige Platten gestochen, meist Querblatter, die sich 

in keinen Folianten des bis dahin geraumigsten Formates fiigten, fur 

die oft mehrere Papierbogen gréften Mafses aneinander geklebt wer- 

den muBten. Als er, erst 58 Jahre alt, 1778 starb, haben seine Sohne, 

Jessen, Der Ornamentstich 21 
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seine getreuen Helfer als Stecher und Drucker, voran Francesco, seine 
Arbeit nicht unwiirdig fortgesetzt: die Gesamtausgabe, die sie von 
1800 ab in 29 Banden in Paris veranstalteten, zahlt 1733 Kupfer. 

Piranesi schuf einige seiner Blatter als Einzelstiicke, als Wand- 
schmuck; als solche tun sie ihre eigentlichste Wirkung. Zu Anfang 
waren ihm auch mehrere kleinere Stichfolgen als Illustrationen bestellt 
worden. Zumeist aber stellte er nach eigener Wahl Folgen gréerer 
oder geringerer Blattzahl zusammen hinter einem packenden Kupfer- 
titel, fiir die Kunstfreunde, fiir Gelehrte, bisweilen auch fiir Kunst- 

beflissene. Wir kénnen auf dem ungeheuren Felde nur einige Land- 
marken aufstellen. 

Die beiden ersten Werke zeigen entscheidend den Ursprung seiner 
Kunst. Schon drei Jahre nach seiner Ankunft hatte der Dreiundzwanzig- 
jahrige die »Prima parte di architetture e prospettive« vollendet, zwolf 
Blatter reifster Phantasien, halb Buhne, halb Geschautes, festliche 

Hallen und dtistere VerlieBe, antike Markte, Graber und Briicken, 

Grotten und malerische Gruppen aus Einzelfundstiicken, meist von 
modisch gekleideten Besuchern, seltener von klassischen Bewohnern 
belebt, ein Nachklang aus der Kulissenwerkstatt, ein Vorklang fast 

aller Themata seines Lebenswerkes. Dann, 1745 vollendet, die »Carz- 

ceri«, herrlich getraumte Griinde fiir Statten des Grauens, wie sie die 
Oper als Gegenspiel der heiteren Tempel und Palaste verlangte, an 
Leidenschaft und Einfallen jedem der Bibiena weit voraus. Frith be- 
ginnt er die »Veduten« und setzt sie bis an sein Lebensende fort, die 

berithmten Ansichten des neuen und alten Roms, insgesamt 157 Tafeln. 
Dann binden sich Phantastik und Beobachtungskraft mit wissenschaft- 
lichen Absichten, wie sie ihm sein gelehrter Verkehr nahelegen mochte. 
Er greift zur Feder, um seine geliebten Romer auch gegen den auf- 

steigenden Ruhm der Griechen zu verteidigen, ein unermiidlicher und 

unerbittlicher, wenn auch nicht eben reifer und glicklicher Kampfer. 
Uns sind seine Worte entbehrliches Nebenspiel zu den gewaltigen 
Bildern, die er nun von der grofen Vorzeit und ihren Resten hinstellt, 

bald mithsam vermessend und erganzend, bald in hohem Fluge Gegen- 

wartiges und nie Gewesenes durcheinander wirbelnd. Drei Haupt: 

werke: 1756 die Antichita romane, in vier Banden, zumeist Grab- 

bauten, auch Briicken, davon allein fiir Paris sofort zweihundert 

Exemplare bestellt; 1761 die Folge »Della magnificenza ed architettura 

de’ Romani«, herrliche Einzelheiten; 1762 der Brennpunkt der Ruinen- 

welt, das Marsfeld, mit Widmung an Robert Adam, der eben mit 

erst 34 Jahren zum Architekten des englischen K6nigs ernannt worden 
Pie 

Abb. 192 
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war und seinen Studienfreund zum Ehrenmitglied der Royal Society 
of Antiquaries vorgeschlagen haben mochte. Es laufen nebenher und 
folgen die Einzelwerke tiber die Triumphbégen, iiber die héchst male- 
rischen Reste der romischen Umgebung, iiber Pastum. In die plasti- 
schen Einzelheiten vertieft sich der Unermiidliche auf den Platten 
uber die Trophaen, die Trajanssaule und in den zwei Banden der 
»Vasi, candelabri, cippi<, erst im Todesjahr des Meisters in den 
Handel gegeben. Es ist nicht der gliicklichste Teil seiner Arbeit, so 
staunenswert der Fleif}; das Relief wirkt in der allzu lassigen Zeich- 

nung verwaschener, als es an den ohnehin so oft barock iiberladenen 

spatromischen Urstiicken ist oder gewesen ist. Die Aufgabe aber hat 
er mit demselben feurigen Eifer angepackt, wie alles ubrige; er war in 
den letzten Jahren, vor allem in der ergiebigen Villa Hadrians, zum 
leidenschaftlichen Sammler geworden. 

Der Freund der lebenden Kunst wird fragen, was denn ein so hin- 
reiSender Gestalter auch fiir die Kunst seiner Gegenwart getan habe. 
Er schrieb sich Architekt; was von architektonischen Ausfuhrungen 

bekannt ist, besagt nicht viel. Daf er seine Zeit nicht auf Entwurfe 
fiir die Ausfihrung verwendet hat, wird niemand bedauern, der das 

einzige Buch tektonischer Erfindungen, die »Diverse maniere d’ 

adornare i cammini ed ogni altra parte degli edifizi« von 1769 durch- 
blittert. In agyptischem, griechischem und rémischem Stil zumeist 

niedrige Kaminmantel, bisweilen mit Andeutungen der Wand und 

nicht ungefalligen Grottesken, dazu einiges an Tischen, Uhren, 

Wagenkasten u. a., das Tektonische dicht belegt mit den uber- 

kommenen Ornamenten in unerfreulich buntem Gemisch, innerlich 

arm, ohne Gegensatze, ohne Ruhe, ohne Maf, letzten Endes ohne 

sicheren Geschmack. Wie anders muten die zierlichen Erfindungen 

seines Landsmannes Pergolesi oder selbst die schon ein wenig ein- 

férmigen Variationen Adams an. Auch hier ist es klar: Piranesi war 

nicht zum Klassizisten geboren. In dem Strudelkopf ward auch die 

Antike zum Barock. 
Man mége deshalb sein Genie nicht an architektonisch gebundenen 

Aufgaben messen, sondern dort, wo er sich »grenzenlos erdreisten« 

darf, in den unvergleichlichen Visionen, in denen Wirklichkeit und 

Traum untrennbar ineinander flieBen, wo im weiten Raume Bauwerke 

und Landschaft und Himmel und Menschen, von Lichtstromen um- 

flutet oder in Nachtdunkel versenkt, sich zu unvergeflichen Ein- 

kléngen mischen. Es hat auch dekorative Aufgaben gegeben, an die 

der Meister alle diese Gaben setzen konnte, die machtigen Titel und 

Abb. 193 
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Widmungsstiicke, die seine grofen Werke wie ein Vorspiel einzuleiten 
pflegen, als hatten sie sich von selbst zwanglos gefiigt aus allen Mo- 
tiven, die da folgen, aus Phantasiespielen und Aufnahmen, aus Natur 

und Marmorstiicken, alles wie von magnetischer Gewalt um die echt 

monumentalen, tief in den Stein gegrabenen Inschriften gezwungen. 
Sie verschmahen alle Anmut des Rokokos, alle Schelmerei des Louis 

Seize. Hier ist Klassik im Geiste der Griechen, die Piranesi bekampfte, 

obwohl er ihnen an innerer Grofe gewachsen war. 
Piranesi hatte aufer seinen Sohnen keine Schiller gebildet. Unter 

den Zeitgenossen und Nachfolgern kommt ihm auf seinem Ge- 
biete niemand auch nur von Ferne gleich. Neben ihm hat der beliebte 
Francesco Panini das neue und alte Rom in gefalligen Veduten vor- 
getragen, auf Gemilden und seit etwa 1765 auch auf Stichen im Auf: 
trage der pabstlichen Chalkographie, vorwiegend das, was den geist- 

lichen Auftraggebern wichtig schien, den Vatikan und die gnadenreichen 

Hauptkirchen. Wem Naturtreue im Kleinen ein Vorzug scheint, der 

mag den talentvollen Darsteller neben dem genialen Gestalter schatzen. 

Ein Landsmann Piranesis, Pietro Gaspari, hat 1771 von Venedig aus 

eine Folge grofer antikischer Phantasien von nur maftigem Wert dem 

Kurfiirsten Karl Theodor von der Pfalz gewidmet, darin auch einiges 

im gotischen und RenaissancezGeschmack, »ad barbarae et semibar- 

barae structurae normam«. Auch der erheblich jiingere Luigi Rossini, 

der seit 1817 in scharf erfassender Zeichnung und gediegenen Radie- 

rungen mehrere stattliche Werke iiber Rom, die Umgegend, Pompeji, 

die Triumphbégen u. a. herausgebracht hat, kann sich neben seinem 

grofen Vorbilde schwer behaupten. Aber auch uber aller ubrigen 

italienischen Kunstliteratur der Zeit steht Piranesi wie ein riesiger 

Felsblock fiir sich allein. 

Es hat damals nicht gefehlt an wohlmeinenden und tatigen Alter- 

tumsfreunden. Wir wissen, welch begeisterte Kreise heimischer und 

zugereister Kenner Winckelmann 1755 in Rom antraf?. Man kommen- 

tierte Vitruv und zeichnete die Ordnungen, wie wir oben sahen. Auch 

um Aufnahmen waren tatige Patrioten bemitht. Der Geistliche Paoli 

gab 1768 ein ganz in Kupfer gestochenes Werk uber dieantiken Trummer 

in Pozzuoli und Umgebung heraus und 1784 einen schon gedruckten 

Band iiber Pastum. Die zum zweiten Male aus Schutt und Vergessen- 

heit erlésten »Grotten« auf dem Palatin, die »Terme di Tito« zeich- 

neten Smugliewicz und Brenna. Der Architekt Camillo Buti lie8 1778 

von Raphael Mengs und anderen die Wanddekorationen zeichnen, 

die zwischen Esquilin und Viminal kiirzlich aufgedeckt worden waren. 
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Einzeln erschienen die Triumphbégen von Susa und Benevent. Nach- 
dem die Augen sich fiir die anregenden Werte der Vergangenheit geoft- 
net hatten, ging man auch an den Klassikern der Neuzeit nicht voriiber. 

Seit 1772 kamen die grofen, sorgfaltigen, wenngleich akademisch 
trockenen Stiche von Ottaviani und Volpato nach Rafaels Loggien 

heraus, beruhmtund fiir die Folge so einfluBreich geworden wieVolpatos 
figiirliche Interpretationen. Giovanni Stern nahm 1784 die Gebaude 
der Villa Giulia auf. Das ansprechende Werk des Carlo Lasinio aus 

Treviso, die »Ornati presi da graffiti e pitture antiche esistenti in Fi- 
renze« behandelte 1789 unter dem Beiwort antik die Pinseldekorationen 
des Poccetti und seiner Zeitgenossen. 1794 hat Carlo Fossati in Fo- 
ligno sogar »Le temple de Malateste«, den Dom des heiligen Francis- 
cus in Rimini, als die Schoépfung Leone Battista Albertis, wacker 
aufgenommen. Das grote Verdienst um die Kenntnis und Nutzung 
der Renaissance erwarb sich Ottavio Bertotti Scamozzi, als er von 1773 

ab in fiinf Banden auf prachtigen Kupfern »Le fabbriche e i disegni 
di Andrea Palladio« herausgab, ein Meisterwerk der Pietat und Kunst- 
liebe, das uns Deutschen schon durch Goethes Lob wert ist. Selbstz 
verstandlich waren auch die Schulmeister nicht miiBig, den »professori 
ed amatori« das Kleingeld der Antike in abgegriffener Pragung zu 
ibermitteln. Ein ungewohnlich lederner R6mer Antonio Antonini hat 
von 1781 ab in einem schlieflich auf sechs Bande angewachsenen 
»Manuale di varj ornamenti antichi« Rosetten, Kandelaber und Vasen 
in ermiidender Wiederholung vermustert. 

Fur die ktinstlerischen Aufgaben der Gegenwart fehlte es nicht 
an tapferen Kampfern. Der Architekt Teofilo Gallacini in Venedig 
rechnete in seinem Traktat »Sopra gli errorri degli architetti« 1767 den 
Meistern des Barocks, ein wenig in Beckmessers Art, ihre VerstéRe 
gegen die klassische Schénheit nach, und sein Landsmann Antonio 
Visentini, der Maler und Kupferstecher, der in jiingeren Jahren k6stz 
liche Titelblatter in dem jetzt verhdhnten Stil erfunden hatte und es 
besser hatte wissen sollen, unterstrich jene Pedantereien 1771 in seinen 
»Osservazioni« unter Beigabe anmutiger Radierungen, die den Autor 
fast Liigen strafen. Um die lebende Kunst selber stand es in Italien wahz 
rend dieser Jahrzehnte nichtzum Besten. Wer begabt und mutig war, fand 
im Ausland besseres Brot als daheim. Voran nahm London siifliche 
Talente wie Cipriani und Bartolozzi mit offenen Armen auf. In Lon- 
don ist denn auch das beste, ja das eigentlich einzig wertvolle Ornaz 
mentwerk eines Italieners der Zeit herausgekommen, die Reihe der 61 
schonen Blatter voll Entwiirfe fiir F illungen, Pilaster, Friese, Decken, 
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Wande und vereinzelte Bauteile und Gerate, die Michael Angelo 

Pergolesi gezeichnet, gestochen und von 1777—1792 nach und nach 
herausgegeben hat, Erfindungen im klassischen Geschmack, im Sinne 
der modisch aufgefaBten Grotteske, leicht ersonnen, gefallig vorge- 
tragen, ein Beweis dafiir, daf} die frohe Dekorationslust der alten itaz 

lienischen Wandmaler sich mit der neuen Stimmung abzufinden wufte. 

Robert Adam hatte einen guten Griff getan, als er dieses Talent mit 
sich aus Rom nach London nahm. 

In der Heimat freilich gab es nur noch wenige Statten erfreulicher 
Arbeit, die man vereinzelt auch in den Stichwerken spirt. In Boz 
logna blieb von der eingewohnten Lust an flotter, bihnenmafiger 
Dekoration noch einiges lebendig. Ein vorziiglich begabter Schiiler 
dieser Kreise, Mauro Tesi (1730—1766), hatte in seinem kurzen 

Leben, das die Schwindsucht schon mit 36 Jahren abrif$, Kulissen, 

Decken, Katafalke und Grabmiler ausgefithrt und erfunden. Er hatte 
die Uberlieferung nicht nur fortgepflanzt, sondern klassizierend be- 
reinigt und ward von seinen Freunden so warm verehrt und betrauert, 
dafS sie ihm in einer schonen Sammlung seiner schwungvollen und 
doch gebandigten Entwiirfe, der »Raccolta di disegni originali«, in 
Aquatinta radiert und meist in Sepia malerisch gedruckt, ein noch 
heute rithrendes Denkmal gesetzt haben. Ein eigenes, frisches Kunst- 
leben erblithte in Parma, als seit 1765 fur den jungen spanischen In- 

fanten Ferdinand von Bourbon der Franzose du Tillot das Landchen 

verwaltete. Sein witziger Landsmann Ennemond Alexandre Petitot 

zeichnete dort an der Kunstakademie lustige Dinge aller Art, Deko- 

rationen fiir glanzende Feste, die man in einem Prachtwerk nach 

pariser Mafstab, »Feste celebrate in Parma«, 1769, festhalten zu mus- 

sen glaubte, freilich mehr durch die pomphaft aufgemachten Ritter- 

kostiime fiir das Turnier als durch Architektonisches wertvoll, auch 

einen Freundschaftsaltar fiir Kaiser Joseph II, dessen erste Gattin eine 

Prinzessin von Parma gewesen war. Als Stecher und Vignettenkunst- 

ler stand ihm mit liebenswiirdigem Talent Benigno Bossi zur Seite; 

seine »Opere varie« sind spater in Mailand verlegt worden. Fir die 

Buchkunst des Klassizismus ist Parma durch Bodoni zum Vorort ge- 

worden. In Vignola geboren, in Modena gestorben ist der Architekt 

und Maler Giuseppe Soli (1745-1822), der mit feinem Geftihl fir 

Aufbau und Zierat einige Mobel fiir den Stich entworfen hat. 

Unter den oberitalienischen Stadten, die im italienischen Leben jetzt 

die Fihrung nehmen, ward Mailand immer miachtiger. Eine Kunst- 

akademie, von Maria Theresia begriindet, ward zur eigensten Pflanz- 

Abb. 194 

Abb. 195a 

Abb. 200 
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statte »neuklassischer« Art. Akademisch mutet die Kunst des durch 
seine sorgfaltig gestochenen grofen Ornamentwerke berithmt gewor- 
denen Professors Giocondo Albertolli (1742—1839) an*. Er hat 
seit 1773 fiir den Architekten Piermarini, den Schtiler Vanvitellis, den 

Neubau des k6niglichen Palastes und spater andere firstliche und adz 
lige Palaste mit vollen, streng durchgebildeten klassischen Dekora- 
tionen gefullt und hat daraus 1782 einen héchst sauberen Imperial folioz 
band »Ornamenti diversi« vrroffentlicht, 1787 einen zweiten als »Dez 

corazioni di nobili sale«. Sie sind nebst einem dritten Teil, den ,,Mis- 

cellanea‘ von 1796, beliebte Muster korrekter Ornamentik geworden. 
Was ein begabter Baukinstler, immer noch ein Nachfahre italienisch 
barocker Baugesinnung, auch im Zeichen antiker Form zu ersinnen 
wuBte, lehrt das Riesenprojekt seines Landsmannes Giovanni Antoz 
nio Antolini* (1754—1842) der zur Verherrlichung Napoleons, -da 
er noch Konsul war, ein foro Bonaparte auf dem Platze des alten 

Kastells traumte mit Badern, Theater, Borse, Museum u. a. m.; es ist in 
wirksamerTuschatzung auf machtigen Doppelbogenals »Opera d’archi- 
tettura« nachtraglich gedruckt worden, groRer empfunden als das Meiste 
von dem, was die Franzosen selber fiir ihren Kaiser ersonnen haben. 

COME a. 

Abb. 195a Mauro Tesi 18:27 
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Den eigensten und anmutigsten Ausdruck hat der Klassizismus 

seit 1750 in Frankreich gewonnen. Der Stil, den man nach Ludwig XVI 

zu benennen pflegt, obwohl er schon bei Ludwigs XV Tode 1774 aus- 

gereift war, ist trotz allem Gegensatze der Finzelformen ein Zwillings- 

bruder des Rokokos. Beide wurden getragen von einer mit Lebens- 

giitern und Lebenslust verschwenderisch gesegneten Gesellschaft, einer 

fiir alles Reizende hochbegabten Kiinstlerschaft und einem Handwerk, 

das seit fast hundert Jahren an glanzenden Auftragen in allen Tech- 

niken geschult war. Diese Machte hatten sich im Rokoko eine ihnen 

vollig gemafe Formenwelt geschaffen. Als um die Mitte des Jahr- 

hunderts der Zeitgeist-aufs Neue zur Antike drangte, konnten und 

wollten sie den heiteren Gewinn nicht kurzer Hand zu Gunsten klas- 

sischer Regeln preisgeben. Der Einschlag des Louis Quinze blieb eine 

der wesentlichen Grundlagen des Louis Seize. 

Das rastlose Kunstleben dieser fruchtbaren Epoche spiegelt der 

Ornamentstich in zahllosen Brechungen wieder. Es traten fahige Er- 

finder ein, die, wie einst Ducerceau und Lepautre, das Vorlagenwesen 

sich zum Beruf machten. Sie fanden Riickhalt bei klugen Verlegern, 

welche Art und Auswahl der Muster nicht mehr dem Zufall tber- 

lieBen, sondern planvoll zu Markte trugen, was die Gewerke brauchten. 

Fs war die Zeit der umfangreichen Reihenwerke, Heft auf Heft, bis 

zu dicken Banden. Daneben pflegten auch erfahrene Sonderkinstler 

alle wichtigen Arbeitsgebiete. Zur Wiedergabe standen geduldige 

Stecher mit der Radiernadel und dem Grabstichel bereit, am Bildnis- 

stich und an der Buchkunst geschult. Die junge Kreidemanier und 

die Tuschatzung, Entdeckungen des Rokokos, wuften die glanzenden 

Handzeichnungen aller Art immer treffender nachzubilden. Orna- 

mente und Figuren spielten zu beider Gewinn in einander'’. 
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Abb. 197 Jean Francois de Neufforge 37:22 
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Von den Absichten dieses Formenkreises gewinnt man das rundeste 

Bild aus den Gesamtwerken dreier Grofsmeister des Ornamentstichs. 
Sie bezeichnen drei Stufen der Entwicklung: die Eroberung der Archi- 
tektur der fleifige Neufforge, die Anfange des antikischen Orna- 
ments der gewichtige Delafosse, die Verschmelzung des Neuen mit 
den Nachklangen des Rokokos der anmutige Lalonde. Wir stellen 
diese drei Vorkampfer voran, um fur die Arbeit an den Einzelpro- 
blemen und Sondergebieten den Mafistab zu gewinnen. 

DIE NEUE BAUKUNST: NEUFFORGE. Erklarlicherweise 
fand der Ruf nach Riickkehr zur Antike zuerst Gehor bei den Archi- 
tekten, die ja den Glauben an die heiligen Ordnungen auch im Ro- 
koko nicht verloren hatten. Wie sehr die klassischen Ideale schon 
vor 1750 iiber die franzdosische Baukunst herrschten, zeigt ein unter- 
haltendes Kupferwerk, die»Monuments érigés a la gloire de Louis XV«, 

1765 von dem Architekten Patte zusammengestellt: darin neben an- 

deren Denkmalern fiir den K6nig vor allem aus dem Jahre 1748 die 

etwa zwanzig Wett-Entwirfe von pariser Kinstlern fiir einen Ehren- 

platz an beliebiger Stelle der Hauptstadt, manch kihner, geistvoller 

Gedanke, fast alle Einzelheiten in den Bahnen der klassizierenden 

Uberlieferung. Einen wirksamen Anstof zur grundsatzlichen Er- 

neuerung hat bekanntlich die Génnerin Bouchers, die Marquise von 

Pompadour, gegeben, als sie 1749 ihren Bruder, den kiinftigen Mar- 

quis de Marigny und Generaldirektor der Kiinste, mit dem streitbaren 

Radierer Cochin und dem jungen Architekten Soufflot nach Italien 

schickte, wo soeben das neu entdeckte Pompeji die Sehnsucht nach 

den Wundern der alten Welt neu entflammt hatte. 1751 entwarf der 

jiingere Gabriel in streng klassischem Geschmack den Neubau der 

Kriegsschule und 1755 die Gebaude fiir die place Louis XV, den 

jetzigen Konkordienplatz; 1756 legte Soufflot die Plane zur Kirche der 

heiligen Genoveva, dem heutigen Pantheon, vor. 

Auch im Vorlagenwesen geht ein Architekt den Ornamentikern 

yoran. Jean Francois de Neufforge, 1714 bei Liittich geboren, 

als Ausfuhrender wenig beansprucht, hat seit 1757 heftweise auf sechs- 

hundert Kupfern einen »Recueil élémentaire d’architecture« heraus- 

gegeben, »verschiedene Studien der architektonischen Ordnungen nach 

der Ansicht der Alten und der Empfindung der Heutigen«; 1772—1780 

hat er noch einen Nachtrag von dreihundert Tafeln nachgeschickt. 

Alle diese Platten hat der tatige Mann nicht nur erfunden, sondern 

auch mit sicherer Hand selber radiert”. 

Als Gestalter hatte Neufforge sich schon in der alteren Tonart mit 
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Abb. 198 Jean Charles Delafosse 35:20 

einer kleinen Folge von Altaren und Baldachinen bew3ahrt. Jetzt packt 
er die neuen Aufgaben mutig und klug an. Die Ordnungen geistvoll 
angewendet auf Portale, Hallen und sonstige Teilwerke; Innenraume 
in strengen, rechtwinkligen Aufteilungen, die Wande meist durch 
flache Pilaster gegliedert, die Decken platt oder sanft gewolbt, gern. 
mit Kassetten belegt. Weiterhin auch Gebaude mit wohlbedachten 
Grundrissen, vom Einfachsten bis zu den verwohntesten Anspriichen; 
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Bauteile aller Art fiir auSen und innen, auch Gitter, Garten und einige 
Mobel. Nach dem Urteil eines Zeitgenossen tiberall der Versuch, »die 
mannliche, einfache und majestatische Art der alten griechischen 
Architekten und der grofen Baumeister von heute nachzuahmen«. 
Fur uns allerdings weniger griechisch als rémischzfranzésisch, aber 
durchweg mit hoéchst sicherem Gefiihl fiir die Massen und Raumver- 
haltnisse. Neufforge war nicht, wie so viele der damaligen Fachge- 
nossen, vorwiegend Dekorator und Ornamentist. Er begniigt sich 
mit wenigem, etwas einformigem Zierat, meist Laubgehdngen; das 
bunte Spiel des Rokokos beriihrt ihn nicht mehr. Seine Médbel sind 
unbeholfen, sein Flachenschmuck armlich. Er ist und bleibt Architekt. 

DER AUFBAU DES NEUEN ORNAMENTS: DELAFOSSE. 
Der Bedarf und die Neigung der ma®gebenden Bestellergingen weniger 
auf die grofse Architektur als auf die Wohnung und ihre Ausstattung. 
Das eigentlichste Arbeitsfeld des franzdsischen Klassizismus wurden 
die Dekoration und das Ornament. Es galt zuvorderst, die im Ro- 

koko vertieften Gebrauchstypen in die neue Formenwelt tiberzuleiten 
und die Motive des Altertums fiir die Gegenwart zuzustutzen. Diese 
Grundstufe der Ornamentgestaltung stellt sich am anschaulichsten 
in den tuber vierhundert Vorlagestichen des Jean-Charles Delaz 
fosse (1734—1789) dar. 

Auch dieser »Architekt, Dekorateur und Lehrer im Entwerfen« ge- 

hort nicht zu den Fithrern auf dem Bauplatz, sondern ist ein Virtuose 
am Zeichentisch, ein hinreiSender Darsteller mit der Feder und dem 

Pinsel, von dem sich stattliche Meisterblatter erhalten haben. Um sie 

wiederzugeben, wufite er selbst den Stichel zu fiihren oder treffliche 
Stecher zu gewinnen. Sein berithmtestes Werk, das einzige, das er 
datiert hat, war zunachst nicht auf Architektur oder Ornament angez 
legt, sondern auf die damals beliebte Ausdeutung von Sinnbildern, 
auf Allegorien und Embleme, an die seit der Renaissance Dichter und 

Zeichner ein Maf} von Scharfsinn zu wenden pflegten, das eines 
besseren Zweckes wiirdig gewesen ware. Dariber gab Delafosse 1768 
einen grofen Band mit 108 Tafeln heraus, die »Nouvelle iconologie 
historique ou attributs hieroglyphiques« voll alter und neuer, oft recht 
entlegener und abstrakter Vorwiirfe in Bildern oder plastischen Sym- 
bolen. Aber diese begrifflichen Vorstellungen sind ihm wie unter der 

Hand zu architektonischen und ornamentalen Gebilden geworden. Er 

hatte sie gerahmt oder als Gruppen an Aufbauten aller Art geheftet, 

mit plastischen Bauformen untermischt und aus solch absonderlichem 

Durcheinander Gehange, Sockel, Bekronungen, ja Kamine, Grabmaler, 
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Abb. 199 Jean Charles Delafosse 17:27 

Mobel geformt, alles kraftig, breit, mit einem Zug ins Monumentale. 
Diese unbefangene Mischung von Saulentrommeln, Gesimsen, Vasen, 

Akanthus, Maandern mit Requisiten des Rokokos, wie Kartuschen, 

Laubgewinden, Fullhérnern, bot sich den ornamentbediirftigen Hand- 
werkern als eine Fundgrube modernster Richtung. Als der kluge Ver- 
leger Chéreau drei Jahre spater die zweite Ausgabe des seltsamen 
Werkes in seinen Verlag iibernahm, stellte er nebenher das gegen- 
standlich Verwandte zu gangbaren Einzelheften zusammen und fiigte 

Abb.198 tiberdies einen zweiten Band mit Geraten, Decken u. dgl. hinzu, auch 
sie kuhn gefiigt, mehr Formversuche als ausgereifte Gebrauchsstiicke, 
hochragende Wegweiser in das Neuland. 

Eine zweite Reihe des Meisters ist ohne jedes Datum in anderem 
Verlage, bei Daumont, erschienen, gleichfalls in kraftigen Mafstaben, 

Abb. 199 fast nur Gebrauchsstiicke, meist Mébel. Die Motive groBenteils ahn- 
lich wie in der Iconologie, aber durchweg angewendet und oft schon 
recht gliicklich in einander gestimmt. Daneben aber steht vieles noch 
im Zeichen des Rokokos; das Rahmenwerk krumm mit Muschelzie- 
raten, Blattgebinden und anderen Resten der Mode von gestern; er 
nennt diese Muster »pittoresque« im Gegensatz zum »antiken« Gez 
schmack. Man muf danach glauben, da diese Reihe Alter ist als die 
Iconologie, zumal der Verleger in sie auch mehrere ausgesprochene 
Rokoko-Entwiirfe anderer Erfinder eingereiht hat. 
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Die etwas gespreizte und wichtig- 
tuerische Art dieser heftigen Bemith- 
ungen um den vermeintlich griechi- 
schen Stil hat einen witzigen Spotter 
auf den Plan gerufen. Der vielseitige 
E. A. Petitot, der fithrende Archi- 

tekt in der franzdsischen Kolonie, 

die sich unter einem allmachtigen 
Minister franzdsischer Abkunft am 
Hofe von Parma zusammengefunden 
hatte, hat auf dem Papier eine Reihe 

von Figuren in solch antikische 
ModezOrnamente eingekleidet und 
diese Scherze 1771 von dem gez 
schickten Bossi als »Mascarade a la 
grecque« stechen lassen. Es ist, als 
ziele er unmittelbar auf Delafosse. 
DER MAU PTEMEISTER -DER 

Rete LALONDES Die-amannz 

liche Herbheit der ersten, noch archi- 

tektonisch beherrschten Stufe hat 
sich unter dem Einfluf der vornehmz ayy, 200 HOA Petar ral pe 

lich auf das Weibliche bedachten 
Gesellschaft und in den ihr ergebenen Werkstatten im Laufe der sieb- 
ziger Jahre zu jener Eleganz verfeinert, die das eigentliche Kennzeichen 
des Louis-Seize-Stils ausmacht. Aus den derben Steinblocken werden 
zierliche Holzrahmen, aus den massigen Gewinden lockere Blumen- 
ketten, aus den schwerbliitigen geschichtlichen Allegorien die koketten 
Sinnbilder der Liebe. Die kindliche Tandelei der leichtherzigen jungen 

KOonigin greift in die Formenwelt hiniiber, eine Kunst voll prickelnden 

Reizes und spielender Laune auf dem Grunde unibertrefflichen Hand- 
werks. Auch diese reife Stufe, das letzte Jahrzehnt der alten Zeit, hat 

im Ornamentstich ihren Grofmeister: Richard de Lalonde. Von 
seinem Leben weif} man so gut wie nichts, kaum seinen Vornamen. 
Aber, wie so oft bei den Zeichnern von Stichvorlagen, haben sich 

viele seiner Entwiirfe als Originale erhalten, wohl in den Map- 
pen der Verleger und ihrer Erben: leichte, grazidse, oft nur anz 

deutende Schdpfungen eines flotten Zeichnertalents. Er schreibt 
sich nicht Architekt, sondern nur décorateur und dessinateur. Auch 

ihn hat in den guten Tagen Chéreau beschaftigt; seine mannigfachen 
Jessen, Der Ornamentstich 22 

Abb, 200 
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Ideen aus der grofen und kleinen Dekoration von den Kaminen und 
Wanden an durch das ganze Mobiliar bis zum winzigen Kleingerat 
hat er von fein nachfihlenden Sticheln graben lassen und in zwei 
Bande als »Oeuvres« zusammengefaft*. Keine ornamentalen Luft: 
schlosser, sondern Werkvorlagen mit Grundrissen, Schnitten und 
Mafsstaben; alle Einzelheiten auf das sauberste durchgefiihrt, wie zise- 
liert; um die rechtwinkligen Geriiste kokette Rollungen, Gewinde, 
Kranze, Kocher, Liebesfackeln, zu sicheren Akzenten gemeistert, noch 
In den Jahren 1788 und 1789 so gewissenhaft und liebevoll vorgetragen, 
als drohe dieser Geschmacksbliite nicht ein nahes, grauses Ende. Der 
Umsturz hat auch die tadellose Kunst des Lalonde mit sich niederge- 
rissen. Von seinen rund 450 gestochenen Entwiirfen ist fast die 
Halfte in einem spaten Verlage barbarischen Stechern anvertraut und 
bis zur Unkenntlichkeit entstellt worden; allein an Mobeln dieser 
trostlosen Art gibt es 35 Hefte. Der immer noch graziése Erfinder 
hatte ein besseres Loos verdient. 
DAS ORNAMENT DER BILDSCHNITZER UND MALER. 

Neben den alles bearbeitenden Berufszeichnern sind fiir die Einzel- 
aufgaben auch werktatige Kunstler eingetreten, vor allem die Maler, 
denen es oblag, die Tafelungen der jetzt kleineren und feineren Zim 
mer mit Fullungszierat zu schmuicken. Auch die meisterlichen Schnitz 
zer hatten ihr bogensprithendes Rahmenwerk zu geradlinigen Leisten 
mafigen missen und fillten es statt mit frei hangenden Akzenten 
jetzt nach altromischer Art mit Akanthusranken oder streng symmetri- 
schen Aufbauten, Kandelaberornamenten und wohlgeordneten Grot- 
tesken. Davon gab ein feinfuuhliger Ornamentbildner, der Holzbildhauer 
von »Monsieur«, dem spateren Ludwig XVIII, auch im Stich anmutende 
Proben. GillezPaul Cauvet (1731—1788), ein Stidfranzose aus Aix, 

hat 1771 als grofen Band einen »Recueil d’ornemens« veréffentlicht, 
Stiche verschiedener Technik, grofsenteils seinen Handzeichnungen 
nachgeahmt und farbig gedruckt, plastisch gesehene Wandfillungen, 
auch ganze Tiiren, dazu fiir die angehenden Dekorateure, denen er 
sein Werk bestimmte, Akanthusranken als akademische Vorlagen; das 
Figurliche weich und stiSlich im Sinne der Plastiker jener Zeit, im 
Ganzen voll Geschmack, wenn auch letzten Endes in Motiven und 

Mafstaben nicht durchweg ausgeglichen. 
Von den Malern, deren Erfindungen Verleger gefunden haben, sind 

nur wenige, die auch als Ausfithrende genannt werden, wie etwa der 

unruhige, ehrgeizige Jeanz Demosthéne Dugourc (1749 —1829)* mit 
seiner Folge »Arabesques« von 1782 aus Sinnfiguren und gedrangten 

22% 

Abb, 201 

Abb. 202 



Abb, 203 

eee 
we ; 

ON Tree ea 
Py Mi, Z z 

ae 

Abb. 202 Gille Paul Cauvet 11:17 

Grottesken. Der Name Arabesques, wohl dem »Rabeschi« der Itaz 
liener nachgesprochen, ward jetzt modisch, obwohl nichts mehr von 

arabischer Art im Spiel war. An ihnen hat vor anderen der geschmei- 
dige Sohndes grofen Boucher, Jean-Francois Boucher fils (1736—81), 

seine weiche Phantasie im Ornament und in Figuren und seine eigene, 
gewandte Radiernadel versucht, ein wenig lassig, skizzenhaft, fast 

scheu, aber ganz wie ein echter Kiinstler. Mit feurigerem Temperament, 
virtuos, aber flichtig hat der Zeichner und Zeichenlehrer Salembier 
je eine Folge Tirfillungen und Friese behandelt und 1777 ein flott- 
gezeichnetes Reihenwerk begonnen, das sich auf Gerate und Mébel 
ausdehnt. 

Hernach ist die offenbar viel begehrte Gattung dieser Arabesken 
in hartere Hande geraten, an trockene oder armliche Erfinder, unfeine 
Stecher und eilfertige Verleger. So sind mehrere umfangreiche Serien 
entstanden, die schon den Niedergang des Qualitatsgefiihls ankiindi- 
gen. Unter den Zeichnern halt der fleiBige und nicht unbegabte Hof: 
ziseleur Louis Prieur allerdings noch auf gefallige Motive und 
straffe Anordnung; aber wo er selbst sticht, wie in einigen Einzel- 
folgen und einer Reihe von »Cahiers de sujets arabesques«, ist er so 
stahlhart wie die Werkzeuge seines Berufes. Anderes von ihm ist 
in ein grofses Serienwerk der spaten Verleger Mondhare et Jean auf- 
genommen, Arabesken verschiedener Erfinder und Stecher, unter 
denen sich besonders der trockene J. B. Fay peinlich breit macht. In 
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Tuschatzungen hat spaterhin noch Etienne de Lavallée-Poussin 
(1732—1803) Grottesken rémischer Herkunft in Aufnahmen und 

Weiterbildungen herausgegeben. Es ist keine Freude, diesen Abstieg 
zu begleiten; wir glaubten deshalb, uns kurz fassen zu diirfen. 
BEUMENZEICHNER “UND ZEICHENSCHULEN, | Die 

Blumen haben seit Ludwig XIV im franz6sischen Ornament ihren 
Platz. Im Rokoko hatten sie sich bereichernd eingeschmiegt in das 
Kurvengeftige. Solch enge Verbindung mit dem tektonischen Geriist 
schien jetzt wider die antike Vorschrift. Daftr gewann die Blume in 
vielerlei Gestalt neben dem Rahmenwerk ihr eigenes Leben; sie ward 
zum beliebtesten Mittel, um das an bewegtere Umrisse gewohnte 
Auge mit der neuen Gradlinigkeit zu versohnen. Gewinde und Kranze, 

StrauBe und Korbe, Gruppen und Streublumen, umspielt von flattern- 
den Bandern und rundlichen Schleifen: das alles erscheint auch im 
Ornamentstich, da fast alle Gewerke auf der Flache und an KoOrz- 

pern solcher Vorlagen bedurften. Blumen malte man neben die Ara- 
besken auf die Wande, voran ein Hollander van Spaendonck, der 
1770 als Miniaturmaler in Paris gelandet war. Mit Blumen umrahmte 
man in den Wirkereien die Wandteppiche; die Manufakturen bez 

schaftigten damit eigene Kiinstler, die auch den Ornamentstich be- 
dachten, wie Louis Tessier und M. Jacques, beide noch den kinstz 

lichen Arrangements der alteren Mode zugetan. 

Der berithmteste Blumenzeichner der Epoche auf neuen Wegen ist 

Tessiers Neffe geworden, Pierre Ranson (1736—86)’, aus einer 

alten Wirkerfamilie der Gobelinmanufaktur, durch grazidse Zeich- 

nungen, von denen viele sich erhalten haben, fiir die Praxis und mehr 

noch fiir verschiedene Verleger tatig. Es gibt nach seinen Entwurfen 

iiber fiinfhundert Stiche, lange Serien und einzelne Folgen, die frithe- 

ste von 1773, zum Teil von tiichtigen Handen gestochen, Blumenz 

gebilde fiir alle méglichen Zwecke, fiir die Malerei, die Wirkerei, 

Stuhlbeziige, ganze Tafelungen, Betten, Stickereien auf Westen, Vasen, 

Monogramme: alles in tandelndem Spiel, leicht geflochten und ver- 

kniipft, nicht immer stark, ja bisweilen fast so dirftig wie die mageren 

Embleme, in denen der Meister neben den Blumen sich gefiel. Ward 

seine fortschrittliche Eigenart von den Bewunderern der alten, pom- 

pdsen Mode verkannt oder war sein Talent wirklich nicht tief genug: 

dem empfindsamen Manne wurde die Staatsstellung versagt, auf die 

er gehofft hatte, und er hat sich vor der Zeit verzehrt. 

Diese freiere, der Natur nahe Auffassung des Ornaments sagte 

auch den Buchkiinstlern zu, die ja einen einzigartigen Ruhm der 

Abb. 204 
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Epoche bilden. Wer das gestochene Ornament dieser buchz und_ 
stichfrohen Tage in allen AuSerungen abschiatzen wollte, mii®te die 
unubertroffenen Kleinphantasien der Vignettenzeichner als wichtigen 
Wert einbeziehen ®. Viele dieser Meister greifen aus dem Buchschmuck 
und der késtlichen Gelegenheitsgraphik, den Einladungs: und Gez 
schaftskarten, den Biicherzeichen, Kalendern u. a., gern gelegentlich 
auch in die Welt der Vorlagen hiniiber und bewahren auch da ihre 
allem Uberschwang abholde Laune, die Bouchersausgelassene A rtso bez 
zaubernd weiterzubilden weif’. Schon Babel und Charles Eisen hatten 
sich im Ornamentstich versucht. Eisen hat mit anderen Genossen 
eine Sammlung von Vignetten »zum Nutzen der Kiinstler« abdrucken 
lassen, den »Recueil de petits sujets et culs de lampe«. Ndchst ihm 
hat der ausgesprochene Ornamentiker unter den Buchkiinstlern, Pierre 
Philippe Choffard (1730—1809)*, mehrere Hefte zierlicher Umrahz 
mungen und Kartuschen erfunden, noch voll Nachklangen des Ro- 
kokos. Blumengewinde mit Emblemen der Zeit hat der im Blumenz 
werk bewahrte Leiter der Porzellanmalerei von Sévres, JeanzJaques 
Bachelier (1724—1806), als Motive der grazidsen Schlufstiicke genutzt, 
die er fiir die grofse Ausgabe der Fabeln des Lafontaine erfunden 
hatte und nun von Choffard als Sonderfolge stechen lieS. Ahnliche 
kleine Folgen hat der treffliche Pierre Gabriel Berthault (1748 —1819) 
verdffentlicht, dem man auf den Ornamentstichen der Zeit als einz 
dringlichem Stecher immer wieder mit Behagen begegnet. C. P. 
Marillier (1740—1808) hat sich in etwas breitspurigen Aufbauten mit 
Allegorien tuber sein eigenstes Gebiet nicht eben glicklich hinausgez 
wagt. Andere suchen unmittelbar den Wandmalern zu dienen: der 
trockene Quéverdo 1782 und C. L. Desrais, der sich als Hauptzeichner | 



der sch6nen »Gallérie des modes« 
einen Ehrenplatz gesichert hat. Ein 
Fuhrer des Ornamentstichs hatte 
Charles-Germain de Saintz Aubin 
(1721—1786)* werden konnen, der 

alteste Bruder des genialen Radierers 
Gabriel und des unerschopflichen 
Zeichners Augustin, Sohn eines Hof- 

stickers, Werfasser des durch seine 

Zeichnungen erlauterten Lehrheftes 

»L’art du brodeur«, das die Akaz- 

demie der Wissenschaften 1770 
herausgab. Er hatte sich, ohne zu 
fragen, den Titel dessinateur du Roi 
zugelegt; diese Wiurde wird ihm 
gern zubilligen, wer die herrliche 
Folge groSer Blumenchiffern kennt, 
die 1770 Marillier nach ihm gestochen 
hat, wie es scheint, das Vorbild fur 

Ranson, oder auch die nur mit seinem 
Familiennamen bezeichneten lustigen 
Travestien von Schmetterlingen, die 

noch die Luft des Rokokos atmen, die 

»Essais de papilloneries humaines«. 
Es weht der Hauch unnachahmlicher 
Grazie in all den leichtbeschwingten 
Phantasiespielen dieser glticklichen 
Kiunstlergruppe. 

Ein so gleichmafig reifes Wollen 
und Vermégen — das dirften sich 
die Heutigen vorhalten — hat nur 

gedeihen kénnen durch unerbitt- 
Abb. 204 Pierre Ranson Teil, 57,5:13,5 

liche Selbstzucht, wie sie die rastlosen Zeichenstudien aller Beteilig- 

ten, der Jungen und der Alten, gewahrleisteten. Auch die Meister des 

Ornamentstichs waren Schiiler, ja oft Lehrer in den Kunstschulen, die 

nicht allein von Staatswegen, sondern auch als Privatanstalten offen 

standen, Als erfrischendes Beispiel solch allseitiger Tatigkeit und Be- 

fahigung bietet das Lebenswerk des auch personlich héchst achtungs- 

werten Jean-Baptiste Huet (1745—1811)’ besonderen Reiz. Sohn 

eines Hofwappenmalers, der Kiinstlerkolonie im Louvre vertraut, als 



Abb. 205 Jean Francois Forty 35223 
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Schiiler des gediegenen Tiermalers Dagomer ein eindringlicher Dar- 
steller der Tierwelt, weiterhin Bouchers Schiiler und einer der schmieg- 

samsten Nachfolger seiner Schaferz und Liebesspiele, schon mit 24 Jah- 
ren Mitglied der Akademie, ein beliebter Zeichenlehrer, ist er der ma- 
gebende Entwerfer fiir die von dem Deutschen Oberkampf in Jouy 

bei Paris begriindeten Zeugdruckerei geworden”, in Figur und Land 
schaft, Tier und Ornament gleich sicher und erfinderisch. Selber mit 
den Radiertechniken vertraut, hat er iiberdies fiir seine tiberlegenen 

Rotelstudien die damals maf gebenden Nachbildner gefunden, Gilles 
Demarteau (71776), nach dessen Tode seinen Nachfolger und Neffen, 

auch seinen nicht ganz gleichwertigen, aber auf erst ruhrigen Konkur- 
renten Bonnet. So ist Huet einer der Fuhrer fur die heute wieder so 
hoch geschatzten Rote und Farbendrucke in Radchenz oder Tusch- 
atzung geworden, durch Einzelblatter und mehr noch durch mehrere 
hochst eindrucksvolle Reihen. Zuerst Tiere und Tierstilleben (tro- 

phées), dann 1778 achtzehn Hefte »Fragmens et principes du dessin«, 
eine Zeichenschule mit Vorbildern ftir alles, was damals im Zeichen- 

unterricht geubt wurde, Figuren und Korperteile, Tiere und Blumen, 
Landschaften und Ornamente. Noch reicher, auch mit herrlich er- 

fundenen Fullungen, ja einigen Dekorationen eine Reihe von vierz 

zehn Heften »Oeuvre de différents genres«. Ungleicher die Reihe 
der »Arabesques«, Fiillungen und Vorlagen der ublichen Gattung. 

Abb. 196 

Nach der Revolution lauft auch seine Tatigkeit in einige breiter an- © 
gelégte und harter radierte Studienserien aus. Die Ornamente, mit 
denen alle diese einflu®reichen Werke durchsetzt sind, nutzen alle 

Motive der Zeit, Akanthusranken, Blumen und Figirliches, zu 

stets ansprechenden Einklangen verkniipft, den Besten der Zeit ge- 

wachsen. | 
Es wiirde sich lohnen, auch die vielerlei Anregungen zusammenzu- 

stellen, die aus den Kreisen der freien Kunst auf Dekoration und 

Ornament gewirkt haben, und den Meistern der dekorativ erfa&ten 

Figur nachzugehen, den Le Prince, Fragonard, La Rue und ihres- 

gleichen. Man nehme etwa ein Meisterwerk der Illustrationskunst 

zur Hand, wie das herrliche Reisewerk des Abbé de Saint-Non, die 

Voyage pittoresque ou description des royaumes de Naples et de 

Sicile, fiir das dieser geistvolle Dilettant von seinen kiinstlerischen 

Freunden den Gewinn ihrer gemeinsamen frohlichen Studienfahrten 

in bezaubernden Einfallen und Bildern hatte stechen lassen. Man 

wird iiberall demselben gefestigten und doch frei aufwarts strebenden 

Kunstgeist begegnen. 
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Abb. 206 Jacques Francois Saly Teil, 13 

GEFASSE UND GERATE. Wo immer man auf die Antike zuz 
ruckgegriffen hat, sind als Zierko6rper und Ziermotive die Vasen zur 

Geltung gelangt. In Paris hat sich mit ihnen seit etwa 1750 die Phanz 
tasie der Kiinstler aufs Neue lebhaft beschaftigt, aufer den grofen 

Zeichnern Maler, Bildhauer, Architekten in vielen kleineren Folgen. 
Schon 1746 spurt man den nahenden Klassizismus in dem reizvollen 
Buche von dreifig Radierungen, die der junge Bildhauer Jacques- 
Francois Saly (1717—1776), der spater besonders in Kopenhagen bee © 
ruhmt wurde, noch als Schiiler der Akademie in Rom mit feinnerviger 
Hand zu Papier gebracht hat. Die Grundformen antikisch, tiberklei- 
det mit ippig wucherndem Pflanzenwerk; in die weich umrissenen 
Buchtungen schmiegen sich verfithrerische Mischgestalten, oft wie 
feuchten Fluten entstiegen; man fihlt sich an Stefano della Bellas 
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unbefangene Gestaltungslust erinnert. Solch sinnlich erregtes Spiel 
aus Stimmungen, die nur um die Liebe kreisen, auch bei anderen: 

1749 Pierre, 1752 Le Lorrain. Zumeist aber mitht man sich, architekz . 

tonisch aufzubauen und auszuzieren, oft herzlich akademisch bis 

schlieBlich zu trauriger Ode; das Bessere dieser Art von Beauvais und 

Vien 1760, von Percenet, Petitot und 1770 von dem trockenen Dilet- 

tanten de Fontanieu. 
Mit solch allgemeinen Andeutungen waren die Gold- und Silber- 

schmiede in ihren auf jede Feinheit eingestellten Werkstatten nicht 
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Jean Francois Forty 

zufrieden. Was Delafosse und in seinen guten Tagen Lalonde ihnen 

brachten, war sorgsam durchdacht und gewissenhaft gestochen. Selbst 

der fliichtige Fay hat fiir Kleingerat und fiir dekorierte Porzellanteller 

je eine saubere Folge geschaffen. Aber niemand weder vorher noch 

nachher hat den Modelléren und Ziseléren so peinlich durchgebildete 

Vorlagen geschenkt wie ein héchst begabter und eindringlicher Kunst- 

ler, von dem wir leider wenig wissen, Jean Francois Forty. Ae 

mag aus dem Siiden stammen; denn seine ersten Folgen vertreibt fur 

seinen Selbstverlag eine Madame Forty in Marseille, vielleicht seine 

Mutter. Jedenfalls diirfte aus siidlichem Blut das feurige, vollsaftige 

Temperament stammen, das durch alle seine Erfindungen gliht, ob fir 

die Silbere oder die Eisenschmiede. Zuerst drei groBe Hefte »Oeuv- 

| | 

| 
| | | 

res d’orfévrerie«, MeSkelche, Hostienbiichsen, Tafelleuchter, eigen Abb. 205 



348 Der Stil Ludwigs XVI 
Peeeeeerey Perrrerrrerr errr tree eee eer) 

Abb. 208 Jean Francois Boucher d. j. Teil, 18,5: 28 
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handig klar gestochen, noch im Geiste des Delafosse in monumen-z 
talen Mafsstaben, aber schon aus Werkstiicken der Baukunst und Figu- 

ren nicht nur kithn, sondern zu endgiltigen Einklangen gemischt. Die 
zweite Stufe, wohl das Ergebnis eigener, meisterlicher Werkarbeit, den 

Ausfiihrungen bester pariser Ateliers gewachsen, acht Hefte »Oeuvres 
desculptures en bronze«", Leuchtgerat, Kaminbocke, Uhren, Barometer 

in den Formen, die wir als das echteste Louis-Seize kennen; zierlich- 

stes Tektonisches, Blumengewinde und zufallig eingeschmiegte Figuren, 
stecherisch so sauber vorgetragen, als sollte der Bronzehandwerker bei 
seiner Arbeit jeden Strich und Stich daraus ablesen. Endlich tbertrifft 

Forty sich selber in den drei Folgen, in denen er die Biichsen zweier 
Satze von Toilettengeraten fiir Gold, Silber oder Porzellan stechen lief}, 
das kostbare »Projet de deux toilettes«. Es war auf zwolf Hefte berech- 
net und mag durch die Revolution abgebrochen sein, die fiir solche 

Qualitatsstiche keinen Raum mehr bot. Auch Forty, scheint es, hat 

sich einschranken miissen: aus spater Zeit mogen die drei Hefte »Vases« 
fiir Silberschmiede herrithren, in bescheidenem Umrif} mit etwas 

Tuschatzung wiedergegeben, aber von ungebrochenem Geschmack, 

vornehm zuriickhaltend und doch voll gesammelter Kraft, die fiir einen 

Gro8meister des Ornamentstichs gereicht hatte. 

Befangener, doch nicht ohne Anmut, schon dem kommenden Emz 

pire-Stil nahe, hat ein tiichtiger Fachkenner namens Vinsac zwolf 

Hefte mit Tafelz und Leuchtgerat eigenhandig in Aquatinta geatzt. 

Es ist treffliche Werkstattsware ohne wesentlichen personlichen Wert. 

SCHREINERWERK. Den Mobeltischlern sind vor allem die oben 

genannten Reihenwerke zu Gute gekommen, Delafosse noch mit Nachz 

klangen vom Rokoko her, Lalonde auf der Héhe der fast uberfeinen 

Mébelkunst der achziger Jahre. Neben ihnen ist nicht gar viel zu 

nennen. Das Beste und Umfassendste zwei sorgfaltige Serienwerke 

des jiingeren Boucher”, den wir oben als zarten Arabeskenzeichner 

kennen lernten. Seit etwa 1774 hat ihm Chéreau fiinfzehn Hefte mit 

sehr gefalligen Wanddekorationen nebst einigen Altaren und Portalen 

stechen lassen. Sein Hauptwerk ist in 65 Heften zu je 6 Blatt bei Le 

Pére et Avaulez erschienen, tiberwiegend Mobel, auch Gerate, Dekoz 

rationen, Gitter, Bauteile, bis zu ganzen Gebauden einerseits, Kleinge- 

rit und Glasflaschchen andererseits, alles im Geschmack vergleichs- 

weise einfach, den Fachleuten aller Art sicherlich sehr gelegen. Die 

Gedanken nicht eines Bahnbrechers, aber eines tiichtigen, fir die Gez 

werke wertvollen Verbreiters. Das grundlegende Fachbuch fur alle 

Gattungen der Schreinerei, fiir Bau und Mobel, Wagen und Latten- 

Abb. 207 

Abb, 208 
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Abb. 209 Jean Francois Forty Teil, 7,5:17 

werk, sind seit 1769, bis heute nicht ubertroffen, die sechs grofSen 

Bande »L’art du menuisier«, welche die Akademie der Wissenschaften 

als einen der gediegensten Teile ihrer gewaltigen » Description des 
arts et métiers« von dem Meister André Jacques Roubo le fils hat 
schreiben lassen: gleich griindlich im Technischen wie in den vielen 
lehrreichen Kupfern, in denen sich der vielseitige Verfasser auch als 
geschickter Erfinder bewahrt. Er lat die einschlagigen Artikel der 
bertthmten Encyclopédie und besonders die sie begleitenden flauen 
Entwtirfe des Architekten Lucotte weit hinter sich. 
Auch der Wagenbau verlangte und fand, wie einst im Rokoko, 

seine eigenen Vorlagen, in je mehreren Folgen der beiden rithrigsten 
Verlagshauser. Die ansehnlichere von dem Zeichner P. Moreau, der 
hier wie ftir verschiedene andere Gewerke seine noch am Rokoko 
haftende Kunst erprobt hat, die zweite von Janel, auch sie voll elez 
ganter Typen verschiedenen Geprages. 
SCHMIEDEEISEN. Auch im Gitterwerk wollte die neue Zeit 

nichts mehr sehen von den luftigen und lustigen Schndrkeln des Roz 
kokos. Was die neue Mode forderte, glatte Aufteilungen, gekreuzte 
Linien, Maanderziige, hie und da aufgefrischt durch Andeutungen von 
Gehangen, Zierschildern, Sinnbildern, konnten nicht die Schmiedez 
meister selber, sondern nur die Architekten und Zeichner in die Sprache 
des Eisens iibersetzen. Nicht jeder war beanlagt fiir diese Aufgabe der 
Flachenkunst; wir sahen, daf-es dem Neufforge wenig gelungen war; 
um so besser spater dem Lalonde. Das reichste und beweglichste 
Talent ist auch hier J. F. Forty gewesen. Gleichzeitig mit seinen 

Abb.209 Kirchengerdten hat er 1777 drei Hefte »Oeuvres de serrurerie« gez 
schaffen, Balkon- und Treppengitter, verhalten und doch so flussig 
und geschmeidig wie nur je ein vollgiltiger Zeitgenosse des Rokokos; 
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auch hier, wie es scheint, mehr stidliches als nordliches Blut. Ndachst 

ihm zeichnet der Architekt Desboeufs de St. Laurent um 1775 drei 
breite, klare Hefte; recht wacker sind die Meister Gabriel Bonthomme 

und J. Breslau, dirftig der vielbeschaftige Architekt Caillouet. 
DER SCHMUCK. Der sorglose Luxus dieser verhangnisvollen 

Jahrzehnte brachte vor allen Gewerken den Juwelieren Gewinn. Der 
Diamant hatte die tbrigen Edelsteine, den farbigen Schmelz, die bunten 
Einlagen verdrangt an Behang und Spangen wie im Kopfputz und der 
schmuckiibersaeten Kleidung. Ihn ins Licht zu setzen war den be- 
gabten pariser Goldschmieden der neue Blumengeschmack sehr will: 
kommen. Sie wuften an den Anhangern, Ketten, Agraffen, Mieder- 

belagen und Straufsen Steine und feinst ziselierte Goldfassung zu 
grofzigigen Rhythmen zu ordnen. Davon geben in den sechziger 
Jahren drei bedeutsame Werke des Ornamentstichs Kunde: die zwei 
schénen Folgen (Dessins de joaillerie), die ein Goldschmied Maria*® 
in Stichen des beritthmten Babel und der Hofjuwelier des K6nigs von 
Spanien Augustin Duflos veroffentlicht haben, sowie der »Traité des 
pierres précieuses« des Juwelenhandlers Pouget fils, 1762 erschienen, 
1764 durch ein zweites Buch erganzt, dem der rtshrige Verfasser 1767 
noch einen dicken Band mit Monogrammen folgen lief}. Duflos halt 
in seinem Vorwort den Lernenden vor, daf} das Papier geduldig und 

erst die Ausfuhrung der Probierstein des kinstlerischen Genies sei. 
Diesen Vorgangern folgt 1770 der etwas geringere L. van den Cruycen. 
Auch’ die Hersteller des personlichen Ziergerats, das damals den 
Herren wie den Damen so unentbehrlich und wichtig war, der Dosen, 
Uhrhaken, Stockgriffe und Knopfe, gingen nicht leer aus. Der schon 
genannte P. Moreau hat ihnen 1771 sein entziickendes »Cahier concer 
nant l’orphévrerie« gewidmet, liebevollste Ziselierarbeit an Erfindung 
und Stich, meist noch im Kurvenstil des Rokokos, gemafigt und 

veredelt durch den zarteren Formwillen der neuen Zeit. Solch treff- 
liche Vorlagen geniigten fiir die kurzen Jahre, bis ein Halsband eine 
unvorsichtige Konigin um Ruf, Thron und Leben brachte. 
BAUKUNST UND GARTENKUNST. Fir die Baugewerke und 

die Architekten, soweit sie der Vorlagen bedurften, hat seit 1757 der 

fleiBige de Neufforge umsichtig gesorgt. Vielleicht ist eben deshalb 

die iibrige architektonische Literatur vergleichsweise so bescheiden. 

Zwar hatten gleich am Anfang der Epoche einige beredte Kunstfreunde 

fiir die Antike das Wort genommen und die Riickkehr zur Natur, d. h. 

zur Sachlichkeit gepredigt, voran 1753 der Pater Laugier. Aber die 

Lehrbiicher der Fachleute, wie der berithmte »Cours d’architecture« 
Jessen, Der Ornamentstich D5) 

Abb. 210 
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des gealterten-und zum Altertum bekehrten J. F. Blondel, seit 1771 
nach dessen Vorlesungen gedruckt, zeigten nur unbedeutende Bei- 
spiele von Gebdauden, nicht mehr die késtlichen Muster aller Dekoz 
ration, wie im Rokoko Briseux und das erste Lehrbuch: desselben 

Blondel. Mit Anregungen fur die Einzelheiten der Baukunst beschafz 
tigten sich auch die berithmten Berufszeichner, wie Delafosse und Laz 
londe, und neben ihnen mehrere Architekten dritten Ranges, Le Canu, 

Puisieux und ihresgleichen. Fir planmafsige Aufnahmen, scheint es, 
ist die Epoche zu kurz gewesen und zu plotzlich abgebrochen worden. 

Vereinzelt ist Soufflots Genovevakirche, der Charakterbau der Zeit, 

als eine Huldigung fiir den Erbauer 1781 von Dumont veroffentlicht 
worden, 1782 das wegweisende Theater in Bordeaux von seinem 
Schopfer Victor Louis, u.a.m. Mit aufwandigeren Stichwerken traten 
einige Akademiker ein, Professoren, die ihre Projekte bei Fachgenossen 
und Schilern bekannt zu machen wiinschten, meist untermischt mit 

Aufnahmen klassischer Beispiele: so Dumont, Peyre u. a. Dabei fallt 
auch fiir die Dekoration allerlei ab, Innenraume, Ornament; ungez 

gewohnlich frisch die festlich rauschenden Prozessionsaltare und Balz 
dachine des Maler-Architekten und Radierers Jean Louis Desprez 
(1743—1804), der spater in Stockholm Reizvolles geschaffen hat. 
Tiichtig ist das »>Oeuvre« des gediegenen Contant d’Ivry. Der Deutz 
sche wird die Werke der Franzosen beachten, die in Deutschland 
gebaut haben: de la Guépiére in Stuttgart, spater am Rhein P. M. 
d’Ixnard, der Meister von St. Blasien. 

Einen breiteren Kauferkreis fanden die Verleger, wenn sie die neue 
sentimentalische Gartenkunst darstellten, die von England heriiber 
jetzt auch in Frankreich den Kampf gegen die Uberlieferung aufge- 
nommen hatte.- Wer, wie noch 1768 der nicht ungewandte Galimard, 
mit Teppichbeeten alten Stils auftrat, hatte keinen leichten Stand. Seit 
1770 erschien bei Le Rouge in Paris eine lange Reihe von Heften mit allen 
Eigenheiten der »modischen« Garten und mit Nachbildungen chine- 
sischer Anlagen, die »Jardins anglo-chinois«. Den Garten des Herzogs 
von Chartres, den »Jardin de Monceaux« dicht vor den Boulevards 
von Paris, mit allen Spielereien des neuen Geschmacks, stach auf 
grofsen, reizvollen Blattern de Carmontelle. Ermenonville und Chanz 
tilly erschienen in kleineren Banden bei Mérigot. Das Interesse hielt 
sich bis in die Kaiserzeit, bis iiber franzésische und auslandische 
Garten die beriihmten Werke des Alexandre de Laborde von 1808 
und des J. C. Krafft 1809 Rechenschaft gaben und die franzésische 
Gartenliteratur des 19. Jahrhunderts einleiteten. 
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Abb. 212 Johann Esaias Nilson 6:9 

DEReZOPESTILIN DEUTSCHLAND 

Die ersten Ornamentstecher sind Deutsche gewesen und haben ihren 

Vorrang vor den Nachbarn lange behauptet. Dagegen laf}t sich vom 

Ausgang des deutschen Ornamentstichs leider wenig rihmen. Er fallt 
in die Jahre, die man die Zeit des Zopfstils nennen mag, wenn man 

zuvorderst an Deutschland denkt. Denn hier griff die pedantische 

Bindung, die sich in dem Zopf der Soldaten, der H6flinge und schlief}- 

lich der Biirger verkérperte, nicht nur auf die Lebensfithrung, sondern 

auch auf die Kunst iiber und lieh allen AufSerungen etwas spieSbiir- 

gerlich Enges. Die Baulust und Baukraft waren gegen das Rokoko 

und gar das Barock gesunken. Die Gedanken der Besten gehorten 

der Dichtkunst, der Philosophie, der Musik. Neben diesen neuen 

Michten ward von jetzt ab die Kunst des Auges zum Stiefkind im 

deutschen Hause. 
Wohl bereiteten an verschiedenen deutschen Firstenh6fen einzelne 

begabte Architekten einen deutschen Klassizismus vor’. Aber ehe er 

sich zur Grundlage einer nationalen Kunstkultur verdichten konnte, 

sind das deutsche Reich und PreuSen zusammengebrochen. Im Or- 

namentstich, der nur auf dem Grunde einer solchen Kultur blihen 

kann, hatte sich das Rokoko bis gegen 1770 hin gehalten. Aber auf 

die rithrigen Rokokoverleger Augsburgs, die Hertel und Engelbrecht, 

folgten leider nur engherzige Unternehmer, die raschen und leichten 

Gewinn in der Nachahmung der pariser Vorlagen suchten. An Talen- 

ten hatte es nicht gefehlt. Die bewahrten Fithrer, Nilson und Haberz abb. 212 
DB 
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Abb. 213 Gottlieb Friedrich Riedel 22:17 

mann, suchten noch den Anschlu8 an die neuen Ideale. Aber wer 
etwas Eigenes zu sagen hatte, mute froh sein, im Buchschmuck sein 
Brot zu finden, wie der geistvolle, selbstandige J. W. Meil in Berlin, 
der einst als Hoppenhaupts Ubersetzer begonnen und in wenigen 
Dekorationsentwiirfen auch als ein Meister des Ornaments sich bez 
wahrt hatte. In Berlin stach, noch halb auf den Wegen des Rokokos, 
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J.M. Falbe einige stimmungsvolleVasen. Nach Augsburg brachte Gottz 
lieb Friedrich Riedel (1724—1784) aus seiner Heimat Dresden Gez 

schmack und Laune fir allerhand Wandfillungen, Gefafie, Blumen 

spiele mit. Dagegen zog aus Paris, wo er bereits eine lange Reihe seiner 

mageren »Desseins de lamode neuve« herausgegeben hatte, der trockene 
Johann Hauer (1748—1820) zu. Was er und seine Genossen zu Papier 
gebracht haben, verlohnt die Aufzahlung im einzelnen nicht. Anderz- 

warts stand es nicht besser. In Wien hat Johann Baptist Hagenauer, 
Mitglied der Kaiserlichen Akademie und Leiter der Ziselorschule, seit 
1783 uber vierzig Hefte mit harten Mustern fur Metallwaren heraus- 
gegeben, von Ofen bis zu Knopfen und Schuhschnallen. Auch dort, 
scheint es, hatten sich die Trager des bisherigen Ornamentstichs, Erz 

finder wie Stecher, uberlebt. 

Indessen trat eben jetzt die neue, zukunftsreiche Verlagsform, die 

Zeitschrift, auch fiir das Vorlagewesen ein. Die Mode gab das erste 
Beispiel, 1785 in Paris, schon 1786 der kluge Bertuch in Weimar mit 

seinem Journal des Luxus und der Moden. Er streute zwischen die 
Kleider und Hiite auch Bilder von Geraten, Mobeln, Wagen, weniger 
fiir die Handwerker als fiir die Besteller, herzlich durftig in Stich und 

Ausmalung. An die Fachkreise der Industrie und des Handwerks 
wendeten sich im folgenden Jahrzehnt Buchhandler in Berlin und 

Leipzig; mit einem ernsten Willen zur Qualitat seit 1795 F. A. Leo 

durch sein »Magazin fiir Freunde des guten Geschmacks«, spater fort- 

gesetzt als »Artistische Blatter, der Verzierung und Verschonerung ge- 

widmet«?, Es ist sauber gestochen, lebhaft und doch zuriickhaltend 

ausgemalt und bringt Gebaude, besonders Gartenhauser, Grabmiler, 

Mobel, Gefa®e und viele Wanddekorationen mit klassizierenden 

Grottesken; die einfacheren Elemente der Antike gefallig kombiniert, 

leidlich selbstandig im Sinne der besten deutschen Architekten der 

Zeit. Die Erfinder werden nicht genannt; sie gehdren, wie es scheint, 

dem dresdner Kreise an. Noch einige weitere Journale bemiihten sich 

in ahnlicher Richtung. 

In langsamer Folge, den Zeitschriften auch au®erlich ahnlich, sind 

von 1803—1810 in Berlin gediegene Entwiirfe des Geheimen Ober- 

baurats C. F. Riedel d. j. erschienen, durch Aquatinta schattiert und 

farbig ausgemalt, Gebaude, Gerate, Ornamente im Sinne des schlich- 

ten, ansprechenden preufischen Klassizismus. Zaghafter, auf das Zier- 

liche, ja Pretidse gerichtet, sind die zum Teil in sauberlichster Tusch- 

atzung wiedergegebenen Versuche des Rats und Professors der Perz 

spektivlehre an der Akademie in Wien Georg Pein, 1809 und 1811 

Abb. 215 

Abb. 213 
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ver6ffentlicht, in die antike Norm gern freiere Gestaltungen aus der 
Pflanzenwelt mischend, auch sie ein Denkmal des unverzagten Kunst- 
wollens, das sich die Deutschen damals auch in schwerer Zeit bewahrten. 

Die Anregungen kamen jetzt weniger aus Paris, das seit 1789 zu- 
nachst ausgeschaltet war, als aus England und seinen zweckvollen, 
dem praktischen und birgerlichen Zeitsinn so gemafien Mobelbiichern. 
Der Sheraton ward 1794 in Leipzig ubersetzt. In seinem Geiste er- 

schienen in Leipzig 1793 »Muster zu Zimmerverzierungen und Ameuz 
blements« und von 1796 ab eine »Sammlung der neuesten Londoner 
und Pariser Meubles als Muster fiir die Tischler«, kiinstlerisch aller- 

dings recht unbedeutend. Durch wirkungsvolle Tuschatzung sprechen 
die gleichzeitig in Augsburg erschienenen »Tischlerzeichnungen< an. 
Doch trifft auf diese Literatur das Wort des geistvollen Friedrich 
Gilly zu, der diese »Ladenbiicher« eine Stoppelernte der englischen 

Kunst nennt. 
Aus dem deutschen Biirgerhause kamen auch die Wiinsche der 

Frauen nach Vorlagen fiir Handarbeiten, reichlicher als in ande- 
ren Landern. Die Verleger haben die Stickerinnen und Strickerinnen 
fleiBig bedacht, bald durch gebundene Muster auf Netzgrund in der 

altgewohnten Art, ein wenig lockerer gefiigt, bald durch frohlich aus- 

gemalte Umrifizeichnungen im Blumengeschmack. Wir konnen diese 

Literatur hier einzeln nicht begleiten; am stattlichsten sind die Bucher 

des Zeichenmeisters J. F. Netto in Leipzig. Fur die Leinenweber 

waren im Laufe des Jahrhunderts in Stiddeutschland eine Reihe eigen- 

artiger »Weber-Bild-Biicher« entstanden, die indefS mehr die tech- 

nische Seite des Handwerks angehen. Sie reichen von etwa 1720-1771. 

Auf weite Kreise durfte dagegen die Literatur iber Gartenkunst 

rechnen, nicht nur auf die Fachleute, sondern auf die damals noch 

zahlreichen Gartenbesitzer und selbsttatigen Blumenfreunde*. Waren 

doch auch die Verfasser der einfluBreichsten Werke nicht Gartner, 

sondern kunstfreundliche Gelehrte. Der kniglich danische Wirkliche 

Justizrat und ordentliche Professor der Philosophie und der schonen 

Wissenschaften auf der Universitat zu Kiel C. C. L. Hirschfeld hatte 

schon zwei kleinere Schriften iitber Landhauser und Gartenkunst ge- 

schrieben, als er 1779 seine inhaltreiche, fiinfbandige »Theorie der 

Gartenkunst« begann, geschichtlich und Asthetisch, aber auch prak- 

tisch und reich an selbstgeschauten Beispielen von weither, die in den 

Text gedruckten Kupfer in empfindsamer Stimmung, die Gebaude 

nach englischem Brauch bald klassisch, bald chinesisch, gotisch oder 

bauerlich. Auf Vorbilder fiir den Gebrauch zielte das zweite groBe 
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deutsche Gartenwerk, das »Ideenmagazin fiir Liebhaber von Garten«, 
das seit 1796 unter der Aufsicht von Johann Gottfried Grohmann, 
Professor der Philosophie in Leipzig, erschien, mit allen erdenklichen 
Absonderlichkeiten des Zeitgeschmacks. Zum Gliick hat wenigstens 
einmal in dieser Zeit ein begabter deutscher Kiinstler die Gartenbaukunst 
gestreift. Der Bildhauer Wilhelm Beyer, der 1767 aus der Porzellan- 
fabrik Ludwigsburg nach Wien verzogen war, ein eigenwilliger Kopf, 
hat dort in einem stattlichen Bande mit schénen Kupfern, »die neue 
Muse oder der Nationalgarten«, 1784 an die »akademischen Gesell: 
schaften« allerhand weitreichende Vorschlage zu Gartenanlagen ge- 
richtet und durch Bilder seiner weich empfundenen Statuen erlautert. 
Er ruft dazu die Gartenmuse an, »die Alteste und doch an Jahren die 
jungste« der Musen. Erst um ein Menschenalter spater hat [Fiirst 
Puckler in seinen berithmten »Andeutungen iiber Landschaftsgart- 
nerei< den Deutschen das grundlegende Werk iiber die Gartenauf: 
fassung geschenkt, die sich wahrend der Zopfzeit durchgesetzt hatte. 

Abb. 215 Joachim Martin Falbe 17:12 
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Auch fiir den Ornamentstich endet das 18. Jahrhundert mit dem 
Jahre 1789. Als die Trager der pariser Kunstkultur geképft oder 
versprengt, die Handwerker aufer Brot gesetzt, der Nachwuchs in 
die Schlacht gezwungen war, brauchte man keine Vorlagen mehr. Es 
scheint das Schicksal der Revolutionen, die Kiinstler zu entfesseln, die 
Kunst zu vernichten. Man fat es kaum, wie in den wenigen Jahren 
die Erfinder eintrockneten, die Stecher verrohten. Die Umkehr zur 
Antike war zum Schlagwort der Partei geworden, ein Gebot des Verz 

standes, nicht eine Sehnsucht der Sinne. Alles, was den Stil Lud 

wigs XVI reizend gemacht hatte, jeder leiseste Nachklang des Rokokos 
ward verdachtig. »Der Reinigungsprozef}, der mit dem Kampfe gegen 
die Willkiir begonnen hatte, endete mit einem Sieg iiber die Phanz 
tasie °.« 

Die Vorbilder des klassischen Altertums suchte man fortab weniger 
in Rom als in Griechenland. An der Entdeckung und Verbreitung 
der griechischen Reste hatten neben den Englandern franzésische Archiz 
tekten und Kunstfreunde verdienstlich teilgehabt. 1758 hatte Jean- 
David Le Roy sein stattliches Werk tuber die Ruinen der schonsten 
Denkmialer Griechenlands ver6ffentlicht und besonders Athen durch 
Ansichten und Aufmessungen bekannt gemacht. Der berithmte Souff: 
lot hatte 1764 die Tempel von Paestum aufgenommen. Von 1777— 
1786 lie der witzige und opferwillige Altertumsfreund und Dilettant 
Abbé Richard de Saint-Non (1727—1791) seine grofe »Voyage pit- 
toresque« erscheinen, die Beschreibung der K6nigreiche Neapel und 
Sizilien, in denen sich so viele Uberbleibsel griechischer Baukunst 

vereinten, ein Meisterwerk der Buchkunst durch die Aufnahmen 

und den késtlichen Schmuck von Meistern wie Choffard, Berthault, 

Honoré Fragonard. Wahrend ein standiger Gast Roms, Charles Louis 
Clérisseau, der schon Robert Adam einst nach Spalato begleitet hatte, 
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1778 die edlen Romerbauten von Nismes herausgab, hatte der Graf 
de Choiseul-Gouffier seine berithmten Reisen in Griechenland ge- 
macht und dariiber in einem ersten, grofen Bande 1782 berichtet. Jetzt 
beschrieb 1802 Joseph Lavallée mit wirksamen Bildern von Cassas 
seine Studien in Istrien und Dalmatien an vorwiegend antiken Resten. 

So war das Altertum in seiner strengeren griechischen Tonart den 
Zeitgenossen der Revolution naher geriickt. Statt der blithenden 
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korinthischen Ordnung, die Ludwig XIV bevorzugt hatte, und statt 
der Zierlichkeiten des ionischen Stils im Louis Seize ward jetzt die 
herbe dorische Norm das Ideal. Zuriick zur Natur! Das hie8: kubische 
Korper schlichtester Gestalt, symmetrisch, niichtern, oft ganz schmuck- 
los, die sparlicheren Ornamente statt im weichen Flusse des ancien 
régime jetzt abgesetzt, zerhackt, pedantisch gereiht, die Sinnbilder 
kriegerisch, Lanzen und Lagerzelte bis ins Schlafzimmer. Es kam ein 
Pathos auf, gegen das alle Wiirde Ludwigs XIV schlicht und natiir- 
lich scheint. 

Die zwei Kiinstler, die dieser Gesinnung den treffenden Ausdruck 
schufen, waren Sohne der Revolution und bald Giunstlinge Napo- 
leons, das beruthmte Freundespaar Percier und Fontaine. Man 
nennt sie nur in einem Atem; denn von ihnen ist alles gemeinsam, 
auch ihre Kupferwerke. 

Charles Percier (1764—1838) und Pierre Fontaine (1762—1835), 

beide Schiller der franz6sischen Kunstschule in Rom, Fontaine friih 

auch in England gereist, sind seit 1793 fur den allmachtigen Maler 
David und fiir den Saal des Konvents mit Mobelentwiirfen beauf: 

tragt, in den beruhigten Jahren dann fur die verschiedensten Gewerke 

und die Kriegsgewinner daheim und im Auslande tatig, von Napo- 
leon schon als Konsul mit der Wiederherstellung und Einrichtung 
der Schlosser betraut, die mafigebenden Architekten des Kaisers und 

die unbestrittenen Fuhrer der Dekoration. Percier war der iiberlegene 
Erfinder, Fontaine der geehrte Weltmann, beide von unverwiistlicher 

Schaffenskraft. Aus Rom hatten die Freunde Aufnahmen der Renais- 
sancepalaste mitgebracht und 1798 als »Palais, maisons et autres édi- 

fices de Rome moderne« ver6ffentlicht, voll Begeisterung auch fur die 

Ausstrahlungen der Antike, die sie als »malerisch ohne Unordnung, 

symmetrisch ohne Eintoénigkeit« feiern. 1809 lieBen sie ein ahnliches 
Werk uber die »Maisons de plaisance«, die Villen und die Garten 

Roms, folgen. Schon 1801 aber war der Formenkreis, den sie ihrem 
Vaterlande und ihrem Kaiser geschenkt haben, der style empire, ausz 

gereift im Aufbau wie im Ornament. Von 1801 ab erscheint in Liefe- 

rungen ihr grundlegender »Recueil de décorations intérieures«, darin ab.217, 218 

»alles, was die Ausstattung angeht«, 1812 aufs Neue aufgelegt. Sale 

und Zimmer, ausgefiihrt in Paris und in der Fremde, die kaiserlichen 

Prachtraume, Moébel aller Art, Geradte bis ins Kleine, die Motive 

griechisch, romisch, agyptisch, die Symbole antikisch-heroisch. Auch 

die Darstellung ungewohnt: statt der weichen rundenden Radierung 

jetzt nur scharf gerissene Umriflinien, sachlich, aber einformig, jedem 
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Abb. 218 Percier und Fontaine 10:11 

malerischen Reize abhold, unerbittlich wie ihre Grundsatze: »wir bez 
kampfen den Geist der Mode, die das, was ist, verachtet, weil es schon 
dagewesen ist, und die Neuerungssucht, die nur das bewundert, was 
noch nicht da war«. 

Von den Schopfungen Perciers und Fontaines ist manches zerst6rt, 
was fur lange Dauer berechnet war. Es ist deshalb wertvoll, da& uns 
in mehreren Werken auch Gelegenheitsdekorationen von ihnen erz 
halten sind. Die Krénung des Kaisers in der Kirche Notre dame in 
Paris ist, wie einst das Sacre Ludwigs XV, mit allen Hof: und Festz 
kostimen gestochen worden, in einem anderen Buche auch die Einz 
bauten und der Fassadenschmuck, der Griechisches und Gotisches zu 
versOhnen sucht, sowie die machtige Tribiine, von der aus der Kaiser auf 
dem Marsfelde die Adlerzeichen an das Heer verteilte. Auch bei der 
Hochzeit 1810 sind im Geschmack der beiden Kiinstler vielerlei Fest- 
bauten errichtet worden, iiber die ein kleineres Werk berichtet. Von 

Abb. 216 den Mitarbeitern der Meister hat der jiingere Fragonard ornamentale 
Einzelheiten aus den kaiserlichen Prachtraumen ver6ffentlicht. 
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Den Stil, den Percier und Fontaine geschaffen hatten, haben die 
Zeitgenossen, Architekten und Verleger, zu Vorlagen fiir die ver- 
schiedensten Anwendungen ausgenutzt. Unter ihnen kein heraus- 
ragendes Talent, ja meist recht trockene, am Auf eren der Antike 
haftende Gestalter. So der rithrige Charles Normand (1765—1840) in 
dem ersten seiner vielen Werke, dem »Recueil de divers genres d’orne- 
mens« von 1803, gemischt aus Aufnahmen und Erfindungen, durch die 
er den Alten gleichzukommen nicht verzweifelt. So 1804 P. N. Beauz 
vallet mit den »Fragments d’architecture«, die er seinem Freunde David 
widmet. Spater hat der eifrigste Kunstverleger dieser und der nachz 
sten Jahrzehnte, Bance, in stets gleichartigen Umrifstichen eine ganze 
Bibliothek solcher klassischen Vorbilderwerke veranlaft, sauber und 
korrekt und doch blutlos an Gehalt und Form. »Modéles d’orfév- 
rerie«, die 1819 auf einer Ausstellung von Erzeugnissen der franz6- 
sischen Industrie im Louvre ausgestellt gewesen waren; von Bury 
die »Modéles de marbrerie«, weltliches und kirchliches Steingerat, 

»Modeéles de menuiserie« von 1825 mit Bautischlereien und »Moz 
déles de serrurerie«; von Santi 1828 »Modéles de meubles et de décoz 

rations«; auch Vorbilder fiir Gufeisen. Man sieht, der Kaiserstil hat 

das Kaiserreich und den Kaiser tiberlebt. 
Aus den Einzelgebieten hier nur einige Andeutungen. Die einzige 

Personlichkeit, die neben den beiden Allerweltsdekoratoren einmal 

mit einer aufSerordentlichen Aufgabe betraut worden ist, ist der liebens- 
wurdige Maler Pierre Paul Prudhon (1758—1823) gewesen. Vielleicht 
hat ihm gerade als Gegensatz zu Percier die Stadt Paris die Entwiirfe 

fur ihre Hochzeits: und Morgengaben an die Kaiserin anvertraut, 
eine umstandliche Toilettengarnitur und die Wiege fiir den Konig 
von Ron, beide veroffentlicht. Von der weichen Rokokostimmung, 

die er als fast der einzige in die harte Zeit hiniibergerettet hat, ist 
allerdings in diesen Linienstichen kaum ein Hauch zu spuren. In 
den Bereich des alltaglichen Handwerks und der Industrie fallen die 
Vorlagen steif gezirkelter, hart gefaltelter Vorhange, durch welche die 
Tapezierer dieser Jahre den tiblen Tapeziergeschmack des 19. Jahrhun- 
derts eingeleitet haben. Einen geschickten Helfer hat sich dagegen 
fur ihre zierlichen Metallbeschlage die Manufaktur des Joseph Beunat, 
spater Heiligenthal, in Saarburg gesichert, wie ihr hibsches Muster- 
buch bekundet. Einen reifen, anziehenden »Recueil de dessins« ftir 
Silberschmiede hat ein Nachzitigler, Alexandre Lefranc, geschaffen. Ja 
fiir die Zuckerbacker entwarf ein freundwilliger Dilettant, A. Caréme, 
1815 einen ganzen Band voll stolzer Aufsatze antiken und gotischen Stils. 

Abb. 219 

Abb. 221 



ite 

re 
Sart Se 

366 Der Empire-Stil 

[bet SEM = : 

ALAca. Ap|MAGAZINDEVINS ET-LIQUEURS ef mal aca 

BAUCENSIS: EI |_| é Ve BAUGENSIS - Be | ieee 
BOR DEAL HE BORDE 

FRONTION s&s Ee | | FRONTIGNA 

cOTEROT | fe . & COTEROT 

CONDRIEUX CONDRIEUX 

— oe | 

= ove — ti ang 

Abb. 219 aus: Bury, Modéles de menuiserie Selby 

Inzwischen war auch unter den Bestellern und Kaufern der Wunsch 
gewachsen, tiber die Mode nicht nur der Kleider und Hiite, sondern 
auch der MObel sich zu unterrichten. Ihnen kamen die Zeitschriften 
entgegen. Die Form der periodischen Ver6ffentlichungen schien jetzt 
auch fiir breiter angelegte Vorlagenwerke gelegen. Der vielseitig an- 
geregte und anregende La Mésangére gab seit 1802 die »Collection 
des meubles et objets de gott« heraus, ein reichhaltiges Sammelwerk 
in Breitformat, kraftig ausgemalt, mit Mobiliar aller Art, Vorhangen, 
Leuchtgerat, auch Wagen und dem, was sonst noch die Zeit vom Handz 
werker und der beginnenden Industrie verlangte, die Ergebnisse einer 
namenlosen Musterzeichnerei aus zweiter Hand, ein armliches Nachz 
spiel des noch vor einem halben Menschenalter so frisch blithenden 
Ornamentstichs. 
Vom Ornamentstich hat sich in dieser Zeit die Literatur der Bauz 

kunst so gut wie vollig geschieden; sie zog sich auf die im engeren 
Sinne baulichen Aufgaben zuriick und darf deshalb hier nicht mehr’ 
einbezogen werden. 
Von den Nachbarlandern hat am Empirestil zumal Italien gee 

hangen. Mailand war seit Albertolli der Vorort akademischen Betriez 
bes; mit ihm wetteiferte Venedig; in Parma war durch Marie-Louise 
die pariser Art lebendig. Ornamente in Aufnahmen und sparlichen 
Erfindungen, Theatergriinde und Theaterraume, Sale und Bauten, selz 
ten auch Mobel und Gerate erschienen in karglichem Umrifstich; wir 
mussen es uns versagen, die einzelnen zu nennen. In England hatte 
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Abb. 220 Thomas Hope 28:12 
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abb.220 noch unter dem Kaiserreich ein feinfihliger Zeichner Thomas Hope 
sich die neue Auffassung fiir Mobel und Dekorationen zu eigen gez 
macht. In Deutschland nahm nach den Freiheitskriegen der Klassizis- 
mus durch Schinkel und seine Zeitgenossen eigene Wege, die in das 
eigentliche 19. Jahrhundert hiniberleiten. 

Abb. 221 Alexandre Lefranc 15S 
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Abb. 222 Georg Pein Teil, 6:22 

DER AUSGANG IM 19. JAHRHUNDERT 
So lange der Ornamentstich gesund und miachtig gewesen ist, haben 

seine Meister ihre inneren Gesichte aus eigener Gestaltungslust zu Pa- 
pier und auf die Kupferplatte gebracht. Aber gegen das Jahr 1800, sahen 
wir, sind die Erfinder mehr und mehr hinter die Verleger und ihre un- 
genannten Helfer zurickgetreten. Die Zeit verlangte nicht neue Phanz 
tasien, sondern alte Normen, nicht Sch6pfungen, sondern Aufnahmen. 

Solchen Anspriichen der Gelehrsamkeit konnten die bescheidenen 
Einzelblatter und Hefte handwerklicher Stecher oder Erfinder, wie 

sie frither aus der Werkstatt oder dem Atelier der Kiinstler herausge- 
gangen waren, nicht mehr geniigen. Man brauchte massenhaften Stoff, 
umfangreiche Bicher, die nur der Verlagsbuchhandler in die Wege 
leiten konnte. Den taglichen Kleinbedarf an modischen Mustern 
deckten daneben die Zeitschriften. Sie holten sich selber das Notige 
heran und liefen sich am liebsten von Zeichnern ohne Namen bez 
dienen. Der selbstandige Kunstler ward entbehrlich. 

Auch der Geschmack der Zeiten ward dem personlichem Schaffen 
abtraglich. Charaktere, die auf sich hielten und etwas wirklich Neues 

zu sagen hatten, konnte die riickschauende Bindung nicht reizen. Das 
Wort hatten die antiquarisch veranlagten Kopfe, die Kenner, die Gez 

lehrten, die Schulmeister. Man wiinschte vor allem Lehrbticher. 

Zu gleicher Zeit kam an Stelle des Kupferstichs der Steindruck auf. 
Er hatte seinem vielseitigen Wesen nach die Freiheit des Kinstlers 
nicht einschranken, sondern fordern mtissen; er war, wie kaum ein 

alteres Verfahren, dazu angetan, die Gedanken und die Hand geist- 
reicher Erfinder und Zeichner unmittelbar festzuhalten. Uberdies bot 
der Stein dem Farbendruck ungeahnte Moglichkeiten. Allein die 
Lithographie fiel leider frith in die Hande der Unternehmer und 
wurde zu mechanischer Nachbildung herabgewiirdigt. 

Dann setzten dank dem Fortschritte der Photographie die photo- 
chemischen Verfahren ein. Der Lichtdruck, die Zinkatzung, der Kupfer- 

Jessen, Der Ornamentstich 24 



370 : Der Ausgang im 19. Jahrhundert 

druck erleichterten zwar die Wiedergabe der Handzeichnung der Erfin- 

der, trennten aber vollends die Kiinstler von der Technik und ihrer heil- 

samen, fiir jegliche graphische Tatigkeit nicht zu entbehrenden Zucht. 

Seit sich endlich photographische Aufnahmen nach der Natur unmit- 

telbar im Buchdruck verwenden lassen, wollen die Lernenden und 

Anzuregenden weniger Gedachtes als Ausgefiihrtes vor Augen ge- 
stellt haben. Das Vorlagenwesen ist ausgelaufen in die kunstgewerb- 

liche Zeitschrift mit ihren netzgeatzten Naturaufnahmen. 
Wer in den Vorlagen die kiinstlerische Persénlichkeit sucht, wird 

wenig Freude daran haben, diese Wege des 19. Jahrhunderts im einz- 
zelnen zu begleiten: die Ausbreitung der diirftigen Ausklange des 
Empirestils, die Nachahmungen des Mittelalters, die Mischbildungen, 
in denen auf Grund der alten Ornamentstiche und eines schranken- 
losen Naturalismus die pariser Musterzeichner glanzten, die vielerlei 
Versuche wackerer Kunstgewerbler in allen jeweils modischen Stilarten, 
auch in den so oft mifiverstandenen Bahnen der japanischen Kunst. 
Von den Malern, Bildhauern und Architekten, die am Beginn unseres 
Aufstiegs nach 1870 sich voll warmen Eifers der jungen Handwerks- 
kunst annahmen, haben zumal einige fuhrende miinchner Meister in 

Zeitschriften und Werken manche launige Anregung mit sicherer Hand 
vorgetragen. Allein die Mehrzahl der oft aufwandig gedruckten Vor- 
lagen hat in Deutschland wie in den tibrigen Landern nur ihrer Zeit 
gedient und nur fur ihre Zeit Wert gehabt. Unabhangige, aus der 
Kunstlerseele quellende Anstofe muf man weniger in den berufs- 
gangigen Vorbilderwerken suchen als in den gelegentlichen Spielen 
ornamentaler Anlage und Laune, denen hier und da eigenwillige 
Krafte sich hingegeben haben, in der Buchkunst, in den Festkarten, in 

der Gebrauchsgraphik. Adolph Menzel, Max Klinger und ihresgleichen 
sind fur dieses Jahrhundert die Ornamentschépfer. Aber was sie uns 
geschenkt haben, fiigt sich nicht mehr in den Rahmen dieses Buches 
und seine Aufgabe, die Ornamentkiinstler zu schildern, soweit sie in 
Vorlagen fiir das Kunsthandwerk dem selbstandigen Formwillen ihrer 
Gegenwart Ausdruck verliehen haben. 

Abb. 223 Max Klinger 2:12 
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NACHWEISE 
WESEN UND GELTUNG DES ORNAMENTSTICHS. — 1 O. Reynard, Cataz 

logue d’ornements dessinés et gravés, Paris 1846. — 2 Illustr. Katalog der Ornament: 
stich-Sammlung des k. k. dsterr. Museums fiir Kunst und Industrie, Wien 1871; Nach- 
trage 1889, 1918. — 3 Katalog der Ornamentstich-Sammlung des Kgl. Kunstgewerbez 
Museums zu Berlin, 1894. — 4 D. Guilmard, Les maitres ornemanistes, Paris 1880, — 
9 O. Reynard, Ornements des anciens maitres du XVe au XVIIIe siécle, 2. Ausgabe, 
2 Bde., Paris. Hippolyte Destailleur, Recueil d’estampes relatives 4 l’ornementation, 
2 Bde, Paris 1863—71. E. Baldus, Recueil d’ornements d’aprés les maitres, Paris 1866. 
J. E. Wessely, Das Ornament und die Kunstindustrie auf dem Gebiete des Kunst: 
drucks, 3 Bde., 1877—78. Georg Hirth, Der Formenschatz der Renaissance, 1877—78, 
Der Formenschatz, 1879 ff. Fiir Schmuck: Oeuvres de bijouterie et de joaillerie des 
XVIle et XVIIIe siécles, Paris, Guérinet, um 1914. 

DER GOLDSCHMIEDSSTICH DER SPATGOTIK. —1 Fiir den deutschenKupferz 
stich des 15. Jahrhunderts sind grundlegend die Arbeiten von Max Lehrs, besonz 
ders: Geschichte und Katalog des deutschen, niederlandischen und franzésischen 
Kupferstichs im 15. Jahrhundert, Wien 1908 ff. Vgl. Erwin Rosenthal, Verzeichnis der 
Schriften von Max Lehrs, 1915. Ich verdanke Geheimrat Lehrs viele freundschaftliche 
Hilfe durch Hinweise und Bilder. Vgl. auch Max Geisberg, Die Anfange des deut- 
schen Kupferstichs und der Meister ES, 1909, — 2 Anzeiger fiir Kunde der deutschen 
Vorzeit, 1881 u. 1882. — 3 Lehrs in Zeitschrift fiir christliche Kunst 1893, — 4 Wilhelm 
von Bode und W. F. Volbach, Gotische Formmodel, 1918. — 5 Lehrs a.a.O. Bd. 2. — 
6 Lehrs, Martin Schongauer, 1914. Hans Wendland, Martin Schongauer als Kupfer- 
stecher, 1907.— 7 Lehrs, Der Meister des Amsterdamer Kabinets, 1893.—8 Max Geisberg, 
Der Meister der berliner Passion und Israhel van Meckenem, 1903. Geisberg, Verzeich- 
nis der Kupferstiche Israhels van Meckenem, 1905. — 9 Lehrs, Der Meister W (mit der 
Hausmarke), 1895. 

ITALIEN IM 15. UND 16. JAHRHUNDERT. — 1 Paul Kristeller, Florentinische 
Zierstiicke in Kupferstich, 1909. — 2 Kristeller im Jahrb. d. preuf$. Kunstslgen. 1894. 
— 8 Kristeller, Kupferstich und Holzschnitt in 4 Jahrhunderten, 1911. A. M. Hind u. 
Colvin, Catalogue of early italian engravings inthe British Museum, 1910. — 4 Albert 

24* 
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Brinckmann, Die-praktische Bedeutung der Ornamentstiche fiir die deutsche Frith 

renaissance, 1907. — 5 Abb. Kristeller, Mantegna, Fig. 118 u. 160. — 6 Kristeller in Ras- 

segna d’arte I, 161. — 7 Galichon in Gazette des beaux-arts 1870. — 8 Hind in Burling: © 

ton Magazine 1907. —9 v. Seidlitz im Jahrbuch der preuf. Kunstslgn. 1887.— 10 Ozzola, 

Gli editori di stampe, im Repertorium fiir Kunstwissenschaft Bd. 33. — 11 Schmarsow 

im Jahrbuch der preuf’. Kunstslgn. 1881. — 12 Alte Aufnahmen: Smugliewicz, Vestigia 

delle Terme diTito, Rom um1780. Fritz Weege, Das Goldene Haus des Nero, 1913. — 

13 Thieme-Becker, Kiinstlerlexikon. — 14 Paul Kristeller, Der Meister von 1515, Berlin 

1916, — 15 A. G. Meyer, Studien zur Geschichte der plastischen Darstellungsformen 

(I. Renaissance-Herme), 1894. — 16 Bodo Ebhardt, Die 10 Biicher der Architektur des 

Vitruv und ihre Herausgeber, Berlin um 1918. — 17 Otto Stein, Die Architekturtheo- 

retiker der italienischen Renaissance, 1914. — 18 Hans Willich, Vignola, 1906. 

DIE DEUTSCHE FRUHRENAISSANCE. — 1 Fiir alles Folgende grundlegend: 
Alfred Lichtwark, Der Ornamentstich der deutschen Friihrenaissance, 1888. Vgl. 

Albert Brinckmann, Die praktische Bedeutung der Ornamentstiche fiir die deutsche 

Frithrenaissance, 1907. — 2 Campbell Dodgson, Catalogue of early woodcuts in the 

British Museum, London 1903. — 3 Christian Scherer, Die Ornamentik bei Albrecht 

Diirer, 1902. Heinrich Wolfflin, Die Kunst Albrecht Diirers, 3.Aufl. 1919.—4 Lichtwark 

a.a.O.S. 154. — 5 Eduard Eyssen, Daniel Hopfer, Dissertation Heidelberg 1904. — 
6 Haupt im Jahrbuch der preuf}. Kunstsammlgn. 1905 versucht, als Hopfers Anreger 

Peter Flettner zu erweisen.— 7 Hans W. Singer, Die Kleinmeister, 1904.—8 Emil Wald- 

mann, Die niirnberger Kleinmeister, 1911. — 9 Gustav Pauli, H.S. Beham, 1901; Nach- 

trage, 1911. — 10 Lehrs im Jahrbuch der preuf}. Kunstsammlgn. 1908. — 11 Gustav 

Pauli, Barthel Beham, 1911.—12 Max J. Friedlander im Repertorium fiir Kunstwissenz 

schaft 1897. Vgl. Heinrich Rottinger, Die Holzschnitte des Georg Pencz, 1914. — 18 

Heinrich Aldegrever, Ornamente, herausgegeben von J. B. Obernetter in Miinchen, 

1876. Max Geisberg, Die miinsterschen Wiedertaufer und Aldegrever, 1907.—14Rose — 

Kahn, Die Graphik des Lucas van Leyden, 1918. — 15 Nagler, Monogrammisten, II, 
3116. — 16 Max J. Friedlander, Albrecht Altdorfer, 1891. Hermann Voss, Albrecht 

Altdorfer und Wolf Huber, 1910. Hans Hildebrandt, Die Architektur bei Albrecht 

Altdorfer, 1908. — 17 Nachb. Hans Brosamer’s Kunstbiichlein, 2. Aufl., Berlin 1882. — 

18 Jacob Reimers, Peter Flétner, 1890. Konrad Lange, Peter Flotner, 1897. Albrecht 

Haupt, Peter Flettner, 1904. Heinrich Rottinger, Peter Flettners Holzschnitte, 1916. 
O. v. Falke, Peter Flétner und die siiddeutsche Tischlerei, im Jahrbuch der preuf. 
Kunstslgn. 1916.— 19 Abdriicke im Oesterr. Museum fiir Kunst u. Industrie, Wien, im 
Kupferstichkabinet Berlin, im British Museum. Vgl. Campbell Dodgson, Catalogue 
of early woodcuts in the British Museum, I, 542; Katalog der Ornamentstichslg. des 
Oesterr. Museums, Erwerbungen seit 1889, Wien 1919,—20 Uber die deutschen Theo- 
retiker: Wilhelm Liibke, Geschichte der Renaissance in Deutschland, 3. Aufl. be- 
arbeitet von A. Haupt, 1914. Das im Folgenden genannte Buch von Erhart Schén 
enthalt mehrere Blatter ,,Schildaustailung“ und ist nachgeb. Frankfurt, Baer, 1920. 
— 21 Heinrich R6ttinger, Die Holzschnitte zur Architektur und Vitruvius Teutsch 
von Walther Rivius, 1914. — 22 Ernstvon May, Hans Blum, StrafSburg 1910. —24 Heinz 
rich R Gttinger, Peter Flettners Holzschnitte, 1916. 

ROLLWERK UND MAURESKE IN FRANKREICH. — 1 Grundlegend fiir die 
Motive auch hier: Alfred Lichtwark, Der Ornamentstich der deutschen Friithrenais- 
sance, 1888, — 2 Max Deri, Das Rollwerk in der deutschen Ornamentik des 16. und 
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17. Jahrhunderts, 1906. — 3 L. Dimier, Le Primatice, Paris 1900. — 4 F. Herbet, Les 
graveurs de l’école de Fontainebleau, I—V, Fontainebleau 1896—1902. —5 Réimpres- 
sion avec introduction par G.Migeon, Paris 1908. Ein Abdruck des Originals im Kupfer- 
stichkabinet Dresden. —6 Einige dieser Metallschnitte nachgestochen beiO. Reynard, 
Ornements des anciens maitres, 2. Aufl., pl. 174, 175. — 7 Diesen Titel fiihrt an Mrs. 
Bury Palliser, History of lace, 4. Aufl. 1902. — 8 Grundlegend: H. de Geymiiller, Les 
Ducerceau, Paris 1887. Nachb. Oeuvres de J. A. Ducerceau, ed. Baldus, Paris um 1875. — 
9 Nachb. Paris 1868. — 10 W. H. Ward, French chateaux and gardens in the XVIth 
century, drawings of J. A. Ducerceau, London 1909, — 11 Nachb. verschiedener Folgen 
herausgegeben von Baldus, Berlin 1880. — 12 Emile Molinier, Histoire générale des 
arts appliqués a l'industrie, Paris 1897, II, 131. — 13 Prost in Gazette des beaux-arts 
1892. — 14 Louis Jouve, Pierre Woeiriot, Paris 1892. — 15 Vgl. Thieme-Becker, Kiinst- 

ler-Lexikon; Herbet a.a.O. ILI, 34. — 16 Nachb. René Boyvin, Le livre de bijouterie, 

repr. Amand-Durand, notice par G. Duplessis, 1876. — 17 Herbet a. a. O.1, 8. — 18 

Thieme-Becker. — 19 Einige abgeb. Reynard a. a. O. pl. 78, 87. — 20 J. H. von Hefner- 

Alteneck, Originalzeichnungen deutscher Meister zu ausgefiihrten Kunstwerken fiir 

Konige von Frankreich, 1889. — 21 Nachb. mit Notice von H. Destailleur, Paris 1874. 

— 22 Herausgegeben von A. de Montaiglon, Paris 1860, — 28 Marius Vachon, Phili- 
bert de l’Orme, Paris 1887. Heinrich von Geymiiller, Die Baukunst der Renaissance in 

Frankreich, 1898. — 24 Thieme-Becker. 

DER FLAMISCHE ROLLWERKSTIL. — 1 Fir den ganzen Abschnitt: Robert He- 
dicke, Cornelis Floris und die Florisdekoration, 1913. — 2 Hedicke, Seite 295, Tafel 

50. — 3 Abb. Wessely, Das Ornament und die Kunstindustrie, Tafel 126—130. — 4 He-z 

dicke Seite 148. Nachb. seiner Folgen seit 1870 in Briissel durch G. A. van Trigt. — 
5 Ein Exemplar in den Uffizien; 12 Bl. frither in der Sammlung Foulc, jetzt im Kunstz 

gewerbe-Museum Berlin; vgl. Hedicke Seite 305.—6 Nachb. Balthasar Sylvius, 4 suites 

d’ornements, Haag 1893. — 7 Thieme-Becker. — 8 Nachb. Johannes Collaert, Entwiirfe 

zu Schmuckgegenstanden, Karlsruhe 1883. — 9 Thieme-Becker, III, 209. — 10 J. Philip 
van der Kellen, Michel Le Blon, Recueil d’ornements, Haag 1900. 

DEUTSCHES ROLL: UND SCHWEIFWERK. — 1 Auch hier hat Lichtwark a. a. 
O. die Wege gewiesen. Vgl. auch Max Deri, Das Rollwerk, 1906. — 2 Karl Schwarz, 

Augustin Hirschvogel, 1917. Abb. Carl Friedrich, A. Hirsvogel als Topfer, 1885. — 

3 Heinrich R6ttinger, Peter Flettners Holzschnitte, 1916. — 4 Aus der Sammlung Da- 

vidson 1920 an das Kupferstichkabinet Berlin iibergegangen; hier erstmalig abgebildet 

dank freundlicher Erlaubnis des Herrn Geheimrats Max J.Friedlander. —5 Bei Reimers, 

Peter Flétner, ist Fig. 28 nicht Vorlage, sondern Nachbild von Fig. 29. — 6 R. Bergau, 

Wentzel Jamitzers Entwiirfe zu Prachtgefafen in Silber und Gold,1879. Nachzutragen 

ist im Folgenden: es giebt eine zweite, sehr ahnliche Radierung des Meisters; beide 

abgeb. in Marc Rosenberg, Jamnitzer, 1920. —7 Abb. Lichtwark a.a.O. Fig. 2.—8 Eine 

Arbeit iiber die Ornamentstiche des Virgil Solis ist von Dr. Kurt Biebrach in Berlin 

zu erwarten. — 9 Heinrich Rottinger, Die Holzschnitte zur Architektur und zu Vitru- 

vius Teutsch des W. Rivius, 1914, Seite 43.—10 Zeichnungen zu dieser Folge in der Bib- 

liothek zu Wolffenbiittel. — 11 von Schénherr in Mitteilungen des Instituts ftir dster- 

reichische Geschichtsforschung IX, 2, S.296. — 12 Andresen, Der deutsche Peintregra- 

veur I, 1. —13 Abb. Bergau a.a.O. unter A 15 u. 16; letzteres Blatt tragt die Nummer 

30. —14 Nagler, Mon. III, 1089 will 15 BI. der Gefaffolge kennen. — 15 Nagler, Mon. 

II, 2993. — 16 Bosch, Erasmus Kamyn oder Erasmus Kosler, in Mitteilungen des Gerz 
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manischen Museums 1895. — 17 Passavant IV, 189. — 18 August Winkler im Jahrbuch 

der preuf’. Kunstslgn. 1892. — 19 Andresen V, 1. — 20 Braun im Archiv fiir Plaketten- 
und Medaillenkunst 1919, Heft 1. Nachb.: Gefafe der deutschen Renaissance, hrsg. 

k. k. Oesterr. Museum fiir Kunst und Industrie, Wien 1876. Die im nachsten Absatz 
genannte Folge eines Unbekannten ist z. IT. nachgebildet in: GefafSe der deutschen 
Renaissance, hrsg. vom Bayerischen Gewerbe-Museum in Niirnberg, Niirnberg 1878. 

— 21 Thieme Becker; vgl. Edmund Braun, Plaketten von Paul Flindt, Halle 1914. — 

22 Th. Hampe in Thieme-Becker. — 23 Pass. IV, 224. — 24 Andresen IJ, 281. Nachb. 

Entwiirfe fiir Goldschmiede von Johann Sibmacher, Niirnberg 1879. — 25 Thieme- 
Becker. — 26 Thieme-Becker. 

PHANTASTEREIEN UND KNORPELWESEN DER DEUTSCHEN SPAT- 
RENAISSANCE. — 1 Karl Ohnesorge, Wendel Dietterlin, 1893. Andresen II, 244. 
Nachb. Liége et Paris 1862. Vgl. Thieme-Becker. — 2 Andresen III, 285. — 3 Andresen 
III, 276. — 4 Andresen III, 292; dazu noch ein Heft Truhen von Guckeisen. — 5 Anz 

dresen III, 289. — 6 Andresen IV, 242. 

DIE MODELBUCHER. — 1 Veraltet, aber zuverlassig: G. d’Adda, Essai biblio- 

graphique sur les anciens modéles, in Gazette des beaux-arts Bd. 16,17, 1863-64. Un: 
kritisch: Mrs. Bury Palliser, History of lace, 4. Aufl., London 1902. Ebenso die Biblio- 
graphie in: E. Bocher, Le filet brodé, Paris 1911. — 2Kumsch, Das 4lteste aller bekann- 
ten Modelbiicher, in: Kunst und Kunsthandwerk VI, Wien 1903. — 3 Wie das erste, 
mit gotischen Minuskeln als Bogenzeichen. Beide Biicher, unscheidbar vermischt, 
nachgeb. in: Peter Quentel, Musterbuch fiir Ornamente und Stickmuster, Leipzig 1882. 
— 4 Lichtwark, Das Modelbuch des Peter Quentel, in: Studien zur Kunstgeschichte, 
eine Festgabe fiir Anton Springer, 1885, — 5 Nachb. in: Livres a dentelles reprod. par ; 
Amand:Durand sous la direction de Emmanuel Bocher, Paris 1882. — 6 Hampe, Der 
augsburger Formschneider Hans Schwarzenberger, in: Mitteilungen des Germanischen 
Nationalmuseums 1909; auch als Sonderdruck erschienen. — 7 Heinrich Steyner, Ein 
new Modelbuch, Neudruck, Leipzig 1899. — 8 Heft IV in: H. Cocheris, Patrons de 
broderie et de lingerie duXVIe siacle, Paris 1872.—9 Cocheris Heft III.— 10H. Grote: 
fend, Christian Egenolff, 1881. — 11 Christian Egenolff, Modelbuch, neu aufgelegt, 
Dresden 1880, — 12 Pauli, H.S. Beham, Nr. 1222. — 13 Nachbildungen: Wien 1866, 
Berlin 1874.—14 Nachb. Andreas Bretschneider’s Neues Modelbuch 1619, neu herausz 
gegeben, Berlin 1898. — 15 Hippolyte Cocheris, Patrons de broderie et de lingerie du 
XVIe siécle, Paris 1872. — 16 Nachb. Venedig, Ongania, 1878. — 17 Nachb. Ongania 
1879. — 18 Nachb. Ongania 1878 u. 1880. — 19 Nachb. Ongania 1879. — 20 Mehreres 
nachgeb. in: Original-Stickmuster der Renaissance, Wien 1874. Ahnlich ist das Buch: 
I frutti, 1564.—21 Nachb. in: Livres a dentelles repr. Amand-Durand sous la direction 
de Emmanuel Bocher, Paris 1883 ff. — 22 Vgl. besonders das schéne Werk: Elisa Ricci, 
Antiche trine italiane, 3 Bde., Bergamo 1908, 1911. Marie Schuette, Alte Spitzen, Ber- 
lin 1914.— 28 Nachb. Ongania 1879.— 24 Nachb. Ongania 1878.— 25 Nachb. London, 
Quaritch, 1884, — 26 Einiges in: Original-Stickmuster der Renaissance, Wien 1874. — 
27 Nachb. Berlin, Wasmuth, 1883. — 28 Nachb. Venezianische Musterblatter, Wien 
1879. — 29 Abb. in: Moriz Dreger, Entwicklungsgeschichte der Spitze, 2. Aufl. 1910. 
— 30 Nachb. Wasmuth 1891. — 31 Nachb. Wasmuth 1891. — 32 Nachb. Ongania 1891. 
— 33 Nachb. Lucretia Romana, Ornamento nobile, Ongania 1876. — 34 Nachb. Qua: 
ritch 1884.— 35 Nachb. Ongania 1879.— 36 Nachb. Wasmuth 1891 und Ongania 1891. 
— 87 Nachb. Wasmuth 1891. — 38 Nachb. Wien 1876, — 39 Nachb. Ongania 1877. 
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DAS ITALIENISCHE BAROCK. 1 Hermann Nasse, Stefano della Bella, 1913. — 

2 Vgl. Cornelius Gurlitt, Geschichte des Barockstils in Italien, 1887; A. E. Brinck- 

mann, Die Baukunst des 17. u. 18. Jahrhunderts in den romanischen Landern, 1916.— 

3 Hans Tietze im Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des Kaiserhauses, Bd. 

26, 1906. — 4 Thieme-Becker. — 5 Nachb. G. G. Bibiena, Theaterdekorationen, Innenz 

architektur und Perspektiven, Berlin 1888. 

DAS BAROCK IN DEN NIEDERLANDEN. — 1 Nachb. Briissel 1869 durch 

G. A. van Trigt. — 2 Vgl. Carl Neumann, Rembrandt, 2 Aufl., 1905, Seite 673. — 3 

Nachb. Adam van Vianen, Modelles artificiels, Haag 1892. 

DAS ZEITALTER LUDWIGS XIV. — 1 Hippolyte Destailleur, Notices sur quel- 

ques artistes francais, Paris 1863. Vgl. Friedrich Back, Die Hauptwerke des franzé- 

sischen Ornamentstichs vom Stil Louis XIII bis zum Stil Louis XV, Sonderdruck aus: 

Bayerische Gewerbezeitung, Leipzig 1897. Uber die Architekten siehe H. von Gey- 

muller, Die Baukunst der Renaissance in Frankreich, 1898; A. E. Brinckmann, Die 

Baukunst im 17. u. 18. Jahrhundert in den romanischen Landern, 1916. — 2 Thieme- 

Becker. — 3 Kurt Cassirer, Die asthetischen Hauptbegriffe der franzdsischen Archi- 
tektur-Theoretiker von 1650 bis 1780, Dissertation, Berlin 1909. — 4 A. Bérard, Cataz 

logue des estampes de Jean Marot, Paris 1864. — 5 A. Genevay, Charles Lebrun, Paris 
1886. Henry Jouin, Charles Lebrun, Paris 1889. — 6 Nachb. Jean Lepautre, Orna- 

mentale Entwiirfe, Berlin 1883. — 7 Robertz-Dumesnil III, 182. — 8 Zwei Folgen nachz 

geb. Ornemens d’orfévrerie, London, Quaritch, 1888. — 9 Robert-Dumesnil III, 229. 

Nachb. J. B. Monnoyer, Livre de fleurs, corbeilles, vases et guirlandes, Liége u. Paris 

1881. — 10 Livre de fleurs nebst 3 weitern Blattern, nachgeb. London, Quaritch, 1888. 

— 11 Nachb. in Oeuvres de bijouterié et joaillerie des XVII¢ et XVII¢ siécles, Paris 
um 1910. — 12 Nachb. unter dem Namen des Verlegers Moncornet, London, Quaritch 

1888. — 13 Nachb. Quaritch 1888. — 14 Nachb. Quaritch 1888. — 15 Nachb. London, 

Batsford, 1896. — 16 Valabrégue in Revue des arts décoratifs Bd.6. Vgl. Meyer, 

Kiinstler-Lexikon, Bd.3, 1885. Nachb. 100 planches de I’ceuvre de Bérain, Paris 1887; 

Bérain, Decorations: Motive, Berlin 1889. — 17 Ornemens peints dans les apparte- 

ments des Tuileries, Nachb. Quaritch 1888, — 18 A. Bérard, Catalogue de l’ceuvre de 

Daniel Marot, Briissel 1865. Nachb. Das Ornamentwerk des Daniel Marot, Berlin 1892. 

DAS DEUTSCHE BAROCK. 1 Hajdecki in Berichte und Mitteilungen des Alter- 

tums-Vereins zu Wien Bd. 40, 1907.— 2 Nachb. Berlin 1885.—3 Nachb. J.J.Schiibler, 

Intérieurs und Mobiliar des XVIII. Jahrhunderts, Wien 1885. — 4 Albert Ilg, Die 

Fischer von Erlach, Bd. 1, Wien 1895. — 5 Habicht iiber die deutschen Architektur- 

theoretiker in Zeitschrift fiir Architektur und Ingenieurwesen 1916ff. Wackernagel, 

Die Baukunst des 17. u. 18. Jahrhunderts in den germanischen Landern, in: Handbuch 

der Kunstwissenschaft (im Erscheinen). Vgl.auch Gurlitt, Geschichte des Barockstils 

und des Rokoko in Deutschland, 1889. 

DAS ROKOKO IN FRANKREICH. 1 Auch fiir diesen Abschnitt: Hippolyte 

Destailleur, Notices sur quelques artistes francais, Paris 1863. Peter Jessen, Das Orna- 

ment des Rokoko und seine Vorstufen, 1894. Richard Sedlmaier, Grundlagen der 

Rokoko-Ornamentik in Frankreich, 1917. Richard Graul, Das 18. Jahrhundert, De- 

koration und Mobiliar, 1905. August Schmarsow, Barock und Rokoko, Leipzig 1897. 

Cornelius Gurlitt, Geschichte des Barockstils, Bd. 2, 1888. A. E. Brinckmann a. ay,(O). 

Francois Courboin, L’estampe francaise, graveurs et marchands, Paris 1914. — 
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2 Lagrange in Gazette des beaux-arts 1869 I. — 3 Nachb. Recueil des oeuvres de Gille 

Marie Oppenord, Paris u. Frankfurt a. M. 1888. — 4 Nachb. Recueil des oeuvres de 
Juste Aurelle Meissonnier, Paris u. Frankfurt a.M. 1888. — 5 Vgl. A. de Champeaux, 

Histoire de la peinture décorative, Paris 1890.— 6 Antony Valabrégue, Claude Gillot, 
Paris 1883.—7 Edmond de Goncourt, Catalogue de l’oeuvre d’Antoine Watteau, Paris 
1875. — 8 Nachb. Antoine Watteau, Gemalde und Zeichnungen, Lichtdrucke von Alz 

bert Frisch, Berlin seit 1887. — 9 Thieme-Becker. — 10 Richard Graul, Ostasiatische 
Kunst und ihr Einfluf& auf Europa, 1906. Henri Cordier, La Chine en France au 
XVIHe siécle, Paris 1910, — 11 Emile Biais, Les Pineau, Paris 1892. Léon Deshairs, 
Dessins originaux des maitres décorateurs: Nicolas et Dominique Pineau, Paris 1911. 
Nachb. Recueil des oeuvres de Nicolas Pineau, Paris 1888. — 12 Nachb. Paris 1888. — 
13 Nachb. mit Vorwort von A. de Champeaux, Paris um 1890. — 14 Nachb. Huquier, 
Entwiirfe fiir Schmiede-Eisen, Berlin 1889. — 15 Nachb. Paris, A. Lévy. — 16 Nachb. 
Kunstschmiedearbeiten im Style des Rococo von Frangois de Cuvilliés, Berlin 1888. — 
17 Nachb. in: Albert de Korsak, Les grands architectes francais, Dourdan 1884. Vegi. 
Kurt Cassirer a.a.O. — 18 Literatur in Thieme Becker, besonders die Arbeiten von 
K. Trautmann und E. Renard. Nachb. Cuvilliés, Rokoko, Berlin 1888. — 19 Renard 
in Monatsschrift des Historischen Vereins in Oberbayern, 1897. 

DEUTSCHES ROKOKO. 1 Notizen bei P. v. Stetten, Kunst-, Gewerbz und 
Handwerks-Geschichte der Reichs-Stadt Augsburg, Augsb. 1779, Nachtr. 1788. — 
2 Nachb. J. E. Nilson, Figiirliche und ornamentale Dekorationsmotive, Berlin 1887.— 
3 Nachb. Fr. X. Habermann, Rococo, Berlin 1887; Fr.X. Habermann, Auswahl ornaz 
mentaler Motive, Leipzig 1887; Fr. X. Habermann, RococozMOébel, Leipzig 1887. — 
4 Ferdinand Ludwig Hopffer, Verzeichnif§ simmtlicher Titelkupfer und Vignetten- 
Abdriicke von Johann Wilhelm Meil, Berlin 1809. 

VOM BAROCK ZUM KLASSIZISMUS IN ENGLAND. 1 Reginald Blomfield, 
A history of renaissance architecture in England 1500—1800, London 1897. John Belz 
cher und M. E. Macartney, Later renaissance architecture in England, London 1891. 
A. E. Richardson, Monumental classie architecture in Great Britain and Ireland duz 
ring the 18th and 19th centuries, London 1914. Cornelius Gurlitt, Geschichte des 
Barockstils, des Rococo und des Klassizismus in Belgien, Holland, Frankreich, Eng- 
land, 1888. Wackernagel, Die Baukunst des 17. u. 18. Jahrhunderts in den germaz 
nischen Landern, Berlin (im Erscheinen). Muthesius, Das englische Haus, 1904. Max 
von Boehn, England im 18. Jahrhundert, 1920.— 2 Nachb. London 1912. — 3 Nachb. 
London 1898, — 4 English houses and gardens reproduced by engravings from Kip 
and others, notes by Mervyn Macartney, London 1908. — 5 Nachb. The architecture, 
decoration and furniture of Robert and James Adam, London 1880; The decorative 
work of R. & J. Adam, London, Batsford, 1901. Vel. Percy Fitzgerald, Robert Adam, 
London 1904, — 6 Reginald Blomfield, The formal garden in England, London 1892. 
Alicia Amherst, A history of gardening in England, London 1895, Marie Luise Gothein, 
Geschichte der Gartenkunst, 1914. Biichernachweise in Garden and Forest, vol. III, 
Nr. 107, New York 1890. — 7 Vgl. Nachweis 4. — 8 John A. Heaton, Furniture and 
decoration of the 18th century, 2 Bde., London 1889—92. K.W. Clouston, The Chip- 
pendale period of english furniture, London 1897. Constance Simon, English fur- 
niture designers of the eighteenth century, London 1907. — 9 Anderson Smith, Ac- 
cording to Cocker, the progress of penmanship, London 1887, Edward F, Strange, 
The writing books of the sixteenth century, in: Transactions of the Bibliographical 
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mann und seine Zeitgenossen, 2. Aufl. 1898. — 3 Arthur Kauffmann, Giocondo Alber 
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Als Erganzung und Erweiterung dieses Buches wird 

eine Neuauflage des Kataloges der Ornamentstich- 

sammlung des Staatl. Kunstgewerbemuseums in Berlin 

vorbereitet. Seit der Auflage von 1894 um fast die 
Halfte vermehrt, wird der Katalog die unentbehrliche 
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bilden. Nahere Mitteilungen durch den Verlag fiir 

Kunstwissenschaft G.m.b.H., Berlin W. 50, 

Kurfiuirstendamm 14/15. 
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