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I

riih  schon  h a tte  d e r K on ig  F r ie d 
rich  W ilhelm  III. d ie  groBe 
k u n s tle r isc h e  ‘ B eg ab u n g  seines 
S ohnes e rk a n n t  un d  sie  n ach  
M oglichkeit gep fleg t. B ald  ge- 
w a h r te  er ihm  tro tz  se in e r J u g e n d  
eine en tsch e id en d e  M itw irkung  
bei a llen  F ra g e n  k u n s tle risc h e r 
A rt;  se ine  V o rsch lag e  fu r A n k au f 
v o n  K u n s tw e rk e n  u n d  fu r  die 

Instandsetzung h is to risch e r B au w erk e  fan d en  m eist die 
Zustimmung d es K on igs. D ie A u sw ah l d e r K u n stw e rk e , 
die aus dem B esitz  d e r S ch lo sse r dem  M useum  zuge- 
wendet w erden  so llten , wra r  ihm  iib e rla ssen , u n d  m it 
welcher v o rnehm en  G esin n u n g  u n d  O p fe rb e re itsch a ft 
gab er gerade d ie  b e s te n  W e rk e  fiir d iesen  Z w eck  hin, in 
der Freude, dem  M useum  d a m it au ch  in h a ltlich  eine B e
deutung geben zu k o n n en  u n d  zu r U n te rs tiitz u n g  des
Kunststudiums b e izu trag en . N iem als a b e r  is t  er
Schinkel bei seinen ' B au ten  in  irg e n d  e iner F o rm  
hinderlich oder s to re n d  gew esen , so n d e rn  v e rfo lg te  m it 
freudigster G en u g tu u n g  u n d  eh rlich e r Z ustim m u n g  die 
groBen Leistungen se ines L eh rers .

Das G eschick  w ollte  es, daB d ieses  schone V er- 
haltnis zw ischen den  be iden  M annern  g e ra d e  in  dem  
Augenblick v e m ic h te t w u rd e , a is  d e r  K ro n p rin z  die 
Regierung a n tr a t  u n d  zu h o ffen  w a r, daB d ie  gem ein- 
same A rbeit nu n  herrlich e  F riic h te  ze itig en  w iirde.

B ereits in d e r e rs ten  H a lfte  des J a h r e s  1840 w urde  
Schinkel von d er tod lichen  E rk ra n k u n g  ę rg riffen , d e r  er 
nach langem  S iech tum  im  O k to b er 1841 e rla g : ein  groB er 
Verlust fiir die K u n s t u n d  b eso n d e rs  fiir d en  K onig . 
Schinkel w are  m it seinem E influB  u n d  se inem  g ew a ltig en  
Konnen gewiB am  w irk sam sten  im  S ta n d  gew esen , die 
sich dem K onig  in iib e rre ich e r F iille  zu d ran g en d en  
Bauideen auf das re ch te  MaB e in zu sch ran k en .

F ried rich  W ilhelm  w a r sich d er G efahr w ohl be- 
wuBt, d ie  in  se iner leb h aften  k u n stle risch en  P h an ta s ie  
lag . C h a rak te ris tisch  d a fiir is t  ein Brief, den  e r an  
den  A rc h ite k te n  F o n t a i n e  in- P a ris  rich te te . E r  
h a tte  F o n ta in e  bei seinem  A u fen th a lt in  P aris  k en n en  
g e lem t. J e tz t ,  im  J a h r  1841, iib e rsan d te  er ihm  den 
R o ten  A d lero rd en  II. K lasse  in  A n e rk en n u n g  se iner 
w ertv o llen  W erke , sch w arm t in  dem  B eg le itsch re iben  
von  d e r B eleh rung , die er dam als m itten  in  F o n ta in e s  
unverg le ich lichen  Z eichnungen  u n d  A rb e iten  ge- 
w onnen  hab e  u nd  w iin sch t sich  so lche  S tu n d en  w ieder, 
in  denen  d ie  W eishe it seines R a te s  gewiB „les a rd eu rs  
d ’u n e  im ag in a tio n  d ereg lee“ zu b e ruh igen  w issen 
w iirde  —  also  „d en  U ngestiim  e iner un g ereg e lten , 
d e r  S e lb s tzu ch t e rm an g e ln d en  F a n ta s ie “ .

N eben  den  W erk en  von  L u ig i C a n i n a :  „D ie 
a ltch ris tlich en  K irch en 14 (A rch ite c tu ra  dei tem pj 
C hris tian i), d as  ihm  C an ina  g ew idm et h a tte , w aren  es 
nam en tlich  die W erk e  v on  P e r c i e r  e t  F o n t a i n e :  
,,C hoix des p lu s ce leb res m aiso n s de p la isan ce  de R om e 
e t  de ses e n v iro n su u n d  „P a la is , M aisons e t a u tre s  
edifices m o d em es a  R om e“ , die F ried rich  W ilhelm  m it 
Y orliebe  s tu d ie rte .

D em  d ah in g esch ied en en  F re u n d e  u n d  L eh re r sch u f 
d e r K o n ig  ein D enkm al, p ie ta tv o ll u n d  schon , indem  
er so fo rt befahl, seine B au ten  nach  den  v on  ihm  h in te r- 
la ssen en  Z e ichnungen  zu v o llen d en  u n d  ih n en  d en  feh len - 
d en  p la s tisch en  u n d  m alerischen  S ch m u ck  zu geben . 
E r se lb st lib e rw ach te  perso n lich  die E rfiillu n g  sem es 
B efehles. D ie noch  feh lende  K uppel d e r N ico la i-K irche  
in  P o tsd am  k am  zur A usfiih rung , d ie  w u n d e rb a ren  
W an d b ild e r in d e r Y o rh a lle  des M useum s w u rd en  h e r 
g este llt.

C o r  n e 1 i u s h a tte  d ie  O b erau fsich t d e r  A usfiih- 
ru n g . D ie G ru p p en  au f d e r SchloB briicke in  B erlin  
w urd en  in A u ftra g  gegeben , sow ie d e r  p la s tisch e  Schm uck
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des S chausp ie lhauses und des M useum s. F ried rich  T i e  c k  h a tte  die S ta tu o  
S ch inkels ftir die Y orhalle des M useum s zu b ilden , a is d a s  e rs te  d e r S tand - 
b ilder an  d iese r Stelle, und  w as so re c h t die G esinnung  des K on igs in 
der W u rd ig u n g  S chinkels k en n ze ich n e t: D i e  V e r e i n i g u n g  s e i n e r  
Ę  n  t  w  ii r  f  e u n d  Z e i c h n u n g e n  z u  e i n e m  M u s e u m ,  ein D enk- 

w ie es schoner u n d  vornehm er n ich t g ed ach t w erd en  k an n .
W enn es ab e r auch die A bsich t des K on igs w ar, in seinen u nd  den 
ihm abhang igen  B au ten  die B auw eisen , die der a n tik e n  A uffassung  
nachsten  s tan d en , anzuw enden , so vergaB  er dabei doch  n ich t die 

m itte laJterliche  D enkm alkunst, D as lieB sch o n  sein groB er h is to risch e r 
Sinn n ich t zu. auch  ftih lte  e r sich d u rch  sein au fr ich tig es  C h ris ten tu m  und  
seinen k ind lich  re inen  G lauben zur K u n st des M itte la lte rs h ingezogen. 
D en E in d ru ck  d e r G laubens- 
stiirke . d ie  je d e r S tein  in den 
ohrw iird igen D om en und  
K irchen  des M itte la lters zum 
A u sd ruck  b rin g t, k o n n te  sich 
d e r K onig  w en iger a is irgend  
ein  an d e re r und  ais w ir alle 
entziehen.

A uf seinen R eisen . d ie  e r 
hau fig  m ach te  u nd  m achen  
muBte, v e rsau m te  er n ie  —  
d u rch  sorgfliltiges L esen  dazu  
v o rb e re ite t —  alles an  K unst- 
le istung , w as au f seinem  W eg  
oder in e rre ich b are r N ahe d es
selben lag. zu besichtigen, und 
w enn es ein D orfk irch lein  w ar 
oder auch  ein B ibelspruch an 
einem  B auerngehoft oder eine 
hochgew achsene  E iche oder 
L inde au f freiem  P la tz  eines 
D orfes —  dazu  se lbst die Zeit 
des U m spannens d er P ferde 
benu tzend , u n d  k o n n te  sich 
freuen  tiber jede  k le in ste  E in- 
zelheit, die ein  k iinstlerisches 
E m pfinden  bew ies —■ haufig  
zu r V erw underung  seiner Be- 
g le itu n g . So re is t n u r ein 
A rch itek t, der die L an d er 
d u rch w an d ern d  fu r A lles, auch  
ftir die k le in s te  A n regung  
d a n k b a r  ist,. d ie er abse its  vom  
W eg  su ch t und  finde t un d  m it 
dem  S tift oder im  G edaehtn is 
fes th a lt.

A is er 1814 von P a ris  iiber 
L ondon  im d H olland  nach 
C oln kam , s tan d  e r  s taunend  
v o r dem  Dom, „d e r hohen 
F e lsru in e“ , w ie m an ihn 
n a n n te  —  zunachst still und 
g e rad ezu  e rsch iitte rt, w ie be
r ic h te t w ird , d an n  ab er floB 
sein M und tiber in B ew unde- 
rung . E r w ar es dann ,. der 
seinen  V a te r b a t un d  es auch 
e rre ich te f den schon  schw er 
v e rw itte r te n  C horbau  vo r dem  
w eiteren  V erfa ll zu re tten .
E rs t b e i d e r A rb e it zeig te  es 
sich, w ie b it te r  n o tw en d ig  die 
In s ta n d se tz u n g  w ar. S p a te r 
a is  K on ig  s e tz te  e r den  gewiB
>chon dam als gefafiten  E ntschluB , d iesen R iesenbau  fo rtzu se tzen  und 
G o tte s  H ilfe zu vo llenden , ins W erk .

D en K ran  au f dem  S tum m el eines d er T u rn ie  d er W e stfro n t n a n n te  
m an dam als ,.das riesige  F rag eze ich en 11 u n d  sali ihn  an a is  das Sym bol 
d e r Z errissenhe it des Y a te rlan d es. Und die L egende  e n ts ta n d : e rs t w enn 
e r verschw unden  sei un d  die T tirm e v o llen d e t in die L u ft rag en . d ann  
so llte  d er T rau m  der Ja h rh u n d e rte : d i e  E  i n  h  e i t  D e u t s c h l a n d s  
m E rfiillung  gehen . D iese G esinnung  k am  d e r  A b sich t des K on igs en t- 
gegen . D er C olner D om bau-Y erein  g riin d e te  sieli m it dem  K iin ig  ais 
P ro te k to r . D ie M ittel flossen von  n a h  u n d  ferii au s ganz  D eu tsch lan d  zu; 
der. K on ig  h a tte  se it 1841 eine jah rlich e  Sum m ę v on  50 000 T a le m  aus 
S taa tsm itte ln  bew illig t. Die G esam tkosten  w aren  vom  D om baum eister 
Z w i r  n e r  a u f  5 M illionen T a le r g esch a tz t. w ahrlich  fiir die an M itteln  so  

a rm e Z eit ein groBes U nternehm en .
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Aui 4. S ep tem ber 1842 w u rd e  d e r  G ru n d ste in  an 
dem m ittleren  SU dportal. g e leg t, fa s t volle  600 J a h re  
naeh dem  B eginn de's C ho rb au es d u rch  E rzb ischof 
Conrad v  o n  H o  c. h s t a d e  n. In b e g e is te r te r  R ede 
feierte die K iin s tle rsee le  des K on igs die w eitaus- 
-chauende T a t. in d e r  e r u . A . sa g te : 

i  ..Hier. w o d e r G ru n d s te in  lieg t, do rt m it jenen 
Tiirmen zugleich sollen sich  die sch o n s ten  T o re  der 
ganzen W eit e rh eb en . D eu tsch lan d  b an t sie, so m ogen 
Me fiir D eu tsch land  d u rch  G o tte s  G nade  T o re  einer 
neuen. gu ten , groBen Z eit w erd en  . . . .  D er G eist. der 
diese Tore b an t. is t d e r G eist d eu tsch e r p in ig k e it 
und K raft. Ihm  m ogen die K o ln er D om pforten  T o re  
des herrlichsten  T riu m p h es  w e rd e n . E r bane . er 
rollende! Und das W erk  v e rk iin d e  den sp iitesten  ( Je

m etzen “ , w ie er sich n an n te . F ried rich  S c h m i d t  
in W ien  zu e rin n ern , d e r aus d e r C olner Schule hervor- 
ging. Um so w ich tiger w a r d ie  E rz iehung  solcher 
K rafte . a is zug leich  m it dem  W eite rb au  des D om es in 
Coln d er K on ig  zu r E rh a ltu n g  un d  wo tu n lich  zur 
W ied e rh e rs te llu n g  b ed eu ten d er m itte la lte r lich e r Bau- 
D enkm ale r B estim m ungen  gab . eine A rbeit, die 
energ isch  in A ngriff genom m en w erden  muBte, sollten 
n ich t w ich tige  K u ltu rw e rk e  unw iderb ring lich  n ich t 
alle in  d u rch  A lte r  u n d  Y erw itte ru n g , so n d ern  auch  durch  
U n v erstan d . V ern ach lassig u n g  u n d  g leichgiiltige Ge- 
sin n u n g  ve rlo ren  gehen . U nd d a m it ' d as im  rec liten  
Sinn geschah , schuf er die S te llu n g  des „C o n serv a to rs  
d(>r D en k m ale r“ und  fand  in H errn  v. Q u a  s t den  ge- 
e ig n e ten  M ann dafiir.
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E n t w u r f  z ur  B e b a u u n g  d e r  M u s e u m s - I n s e l  i n B e r l i n  mi t  G e b a u d e n  f ur  K u n s t
und  W i s s e n s c h a f t .  (Nicht ausgefiihrt.)

sehlechtern von  einem  d u rc h  die E in ig k e it se iner 
liirsten und Yolker groB en, m ach tig en , ja  den  F ried en  
der Weit unblutig erzw in g en d en  D e u tsch lan d . D er 
Dom von Coln. das b itte  ich  v o n  G o tt. ra g e  iiber diese 
Stadt. rage iiber D eu tsch lan d  bis an  d as  E n d e  der 
Tage.-4 Und diese A n sp rach e  schloB  er m it dem  
••tausendjahrigen Lob d er S ta d t C oln: A la f C oln". das 
einen unbeschreiblichen J u b e l h e rv o rrie f .

Fiir misere k iin s tle risch e  E n tw ic k lu n g  w a r d ie s e s  
Bauunternehmen eine T a t  von  g roB er T rag w e ite . Es 
fehlten ja zu solchem  W e rk  d ie  g ee ig n e ten  K ra fte , die. 
kiinstlerischen u n d  h an d w erk lich en , und  m uB ten ers t 
herangebildet w erden . D ie S te in m e tz -K u n st w u rd e  bis 
dahin nur roh geiib t, H o lzsch n itz -K u n st und  d ie  G las- 
malerei fehlten ganz u nd  ebenso  A n d eres. D ie C olner 
Oombau-Hiitte bildete  d iese  K ra f te  au s  un d  w u rd e  ein 
>segen fur die bauliche E n tw ic k lu n g  D eu tsch lan d s . E ine 
jranze Reihe von tiich tigen  K iin s tle rn  und  k u n s tfe r tig e n  
nandwerkern ging aus ih r herv o r. d ie  auB er <ler gew onne- 
ll(!n Geschicklichkeit im G eist d e r m itte la lte r lic h e n K u n s t 
''eiter wirkten mit L eistu n g en . a u f  d ie  w ir sto lz  sein 
kiinnen. ich b rauche  n u r an  ,.den  d eu tsch en  S tein-

E ine  s ta tt lic h e  Z ahl vo n  h is to rischen  B au w erk en  is t 
au f d iese W eise  v o r ganzlichem  Y erfa ll b ew ah rt w o r
den, ich n en n e , den  A ngaben  v on  S tiile r fo lgend , auB er 
dem  D om  von C oln : den  D om  in  E rfu r t,  d ie  K irche  auf 
dem  P e te rsb e rg  bei H alle , d ie  L ieb frauen -K irche  un d  
den  D om  in  H a lb e rs ta d t, d a s  M unster in  A achen , das, 
se ines S chm uckes b e ra u b t, besonders  s ta rk  v em ae h - 
la s s ig t u n d  v e rim z ie rt w a r, den D om  zu C am in, die 
M arienburg , die W iesen k irch e  in S oest, d ie  S tifts- 
K irch en  zu W erden  u n d  X an ten , d ie  ev ange lische  
K irche  zu D u isb u rg  u n d  an d e re  m on u m en ta le  W erk e .

W en n  d iese W ied e rh e rs te llu n g sa rb e iten  o ft ab- 
fa llig  b e u rte il t w o rden  sind , so  is t d a s  ein  U n rech t, d as  
die sp a te re  Z eit d e r v o rh e rg eh en d en  g e m  u n d  le ich t 
a n tu t ;  au s d e r Z eit h e ra u s  ab e r, in  d e r die A rb e it ge- 
le is te t w u rd e , im d  au s  dem  eh rlichen  u n d  gesu n d en  
W ollen  d e rse lb en  muB die K rit ik  geiibt. w erd en . n ich t 
a u s  dem  B esitz  d es  se itdem  d u rch  u b e rre ich e  K u n st- 
l i te ra tu r . d u rch  fleiBige e rfo lg re iche  F o rsc liu n g en . d u rch  
die L e ic h tig k e it des R e isen s g ew o n n en en  und  er- 
w e ite r ten  W issens. D ie B au w erk e  k o n n te n  jed en fa lls  
d a ra u f n ich t w a rten .

9. Dezember 1922. 53!)



Ais. d er K on ig  von- S chw eden  u nd  N orw egen  
F ried rich  W ilhelm  beg liickw unsch te  zu dem  groBen 
W erk  in Coln, leg te  er dem selben in se iner A n tw o rt 
m it w arm em  W o rt nahe, ein A hnliches zu tu n  an  dem  
Dom zu D rontheim . d iesem  „B au  sans p a re ils“, der 
den  C ólner Dom zw ar in den A bm essungen  n ich t er- 
rc ich t, ihn aber an  O rig in a lita t tiberrage, um  ihn zu

re tte n  v o r Y erfall u n d  dem  U nrech t, d as  ihm  d ie  Vo 
zeit an g e ta n . So v e rs u c h te e r d a rin  a u c h  in  d ie  Fen:
zu w irken . „ ‘ , ... , , ,

E benso  w issen w ir von  S tille r, w ie  fo rd e rn d  d< 
persón liche EinfluB des K on igs au f d ie  Staatsbaute 
w ar, dereń  Y orlagen  e r hau fig  d u rc h  w en ig e  S tnch  
uberrasohend  v e rb esse rte . —  (F o r ts e tz u n g  fo lg t.)

Wanderungen im Lande des oberbayerischen Barock und Rokoko.
Von Paul 

(Fortsetzung
VI. S c h l e i f i h e i m .  (Fortsetzung.)

as neue SchloB besteht aus einem Hauptbau 
und zwei durch Bogengange m it ersterem  
verbundenen Seitenbauten, alles yerputzte 
Backsteinbauten in dem blendenden Kalk- 
weilikleid, das in Oberbayern wie fiir das

,________ . Bauernhaus so fiir das Furstenhaus das An-
gemessene ist. Trotz aller aufstrebenden Freiheit laBt 
das Ganze bed seinen 335 m Frontlange und der Ein- 
stockigkeit den Eindruck, ais ob es sich nicht ge- 
niigend heraushobe aus dem Baugrund. In der 
T at fand die Ausfiihrung der W estfassade nicht nach 
dem heute noch yorhandenen Holzmodell Zuccali’s statt. 
Die Ostfassade trifft der Einwand nicht. Sie ist ganz der 
Absicht des K iinstlers entsprechend zur Ausfiihrung- ge- 
lang t und zeigt dem vorliegenden G artenparterre die volle 
Leichtigkeit aufstrebender, feingegliederter Massen, die 
das Ganze beseelt. Beinahe unm ittelbar von der Garten- 
flache zwischen dem neuen SchloB und dem W ilhelmsbau 
gelangt man durch ein bescheidenes Portal m it eichenholz- 
geschnitzter T ur in das Vestibiil — oder muB man je tz t 
Diele sagen? —• Es is t ein lichtdurchfluteter Raum, dessen 
gewolbte Decke von schimmernden Marmorsaulen getragen 
wird. E r offnet sich nach Osten in den Durchgang zum 
Park, nach Siiden in die Prunktreppe, nach Norden in den 
Speisesaal. In dem Durchgang stehen je tz t leider die 
Gipsmodelle der Denkmaler Konig Max Josephs I. von 
R a u c h ,  Max Emanuels von W  i d e m a n n und K urfiirst 
Max I. von T h o r w a l d s e n .  Sie storen hier beinahe so 
heftig, wie S c h l t i t e r s  GroBer K urfiirst im neuen 
K aiser Friedrich-Museum in Berlin. Zur Linken dieses 
Ausganges is t das Musikzimmer m it S tukkaturen von
V o 1 p i n i , zur R echten ein Billardzimmer m it S tukka
turen von Z i m m e r m a n n .  Schon fiir diese Raume, in 
denen die Farbę, man weiB nicht, ob noch nicht, oder nicht 
mehr, eine Rolle spielt, g ilt das W ort von Comelius Gur- 
litt: „Das Ornament entw ickelt sich hier zu einer Anmut, 
wie sie selbst Schliiter nicht erreichte. Das Figiirliche ist 
von geradezu bestrickendem Reiz, zierlich, reich und 
schlank in den Formen. So entstehen Kunstform en deko- 
rativer Art, wie sie zu keiner Zeit eigenartiger und besser 
geschaffen sind, reiche Fundgruben der Gedanken fiir 
kommende Geschlechter, die staunend vor diesen W erken 
einer unerschopflichen G estaltungskraft stehen und — so- 
fern sie grundsatzliche Bedenken beseitigt haben — mit 
w achsender Freude die GroBe einer bisher verachteten 
Kunstperiode vor sich erstehen sehen.“ (Geschr. 1889.)

Der Speisesaal gehort bereits zu den eigentlichen 
Prunkraum en, wenn auch ers t ais A uftakt. E r enthalt ein 
die Jahreszeiten  darstellendes Deckengemalde von W  i n k  -
1 e r und reiche Innenverzierung. Seinem E ingang gegeniiber 
iiber das Vestibiil offnet sich der Blick auf die Pracht- 
treppe. Wie lange sie im Gedanken bereits vorhanden 
war, bis sie in den Iahren 1847—48 W irklichkeit wurde, 
w ar bereits erwahnt. DaB sie nie ihrem eigentlichen Zweck 
hat dienen konnen, muB jeden Beschauer eigreifen. Das 
W erk h a t in seiner strahlenden Schonheit kaurn seines- 
gleichen in der W elt. Der Glanz des tiefen Grim des 
Brixener Marmors der Saulen, der groBen, ebcnen Flachen 
der Verk]eiduńgen in dem B raunrot des Tegernseer Mar
mors, das m atte WeiB der Gelander, Kapitelle und Basen 
in Pustertaler Marmor, das Grau der Stufen, die Gipsstuck- 
A rchitektur der Oberwande, die Farbenpracht, die Kosmas 
Damian A s a  m ’ s Kuppelgemalde auf Stufen und Podest 
herabsendet, geben eine Symphonie von Lichtern und Ge- 
stalten  von bezaubernder W irkung. Sie wird zum Ein
druck des GroBartigen dadurch gesteigert, daB die Treppe 
selbst nur bis zum HauptgeschoB emporfiihrt, das Treppen- 
haus m it der abschlieBenden K uppel aber bis unter das 
Da«h reicht.

Yon der Treppe gelangt man unm ittelbar in den Vor- 
saal im HauptgeschoB. E r is t architektoniscłi der am feier- 
lichsten empfundene Raum des Schlosses. Schon seine
MaBe — 17 m Hohe, 27,44 “  Lange, 15,44 m Breite __
weisen darauf hin. E r w ar offenbar der Schauplatz der
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groBten Prunkaktionen des hófischen Lebens. .D er Wide 
schein der Farbenpracht, m it der A m i c o n i s  Gemald 
„Kampf des Turnus und A eneas“ die ganze Decke de 
Raumes iiberzieht, an W anden und Pfeilern und Ornamei 
ten m ildert das WeiB des G ipsstucks, wozu auch die beide 
die Querwande bedeckenden Gemalde „E n tsa tz  von Wien 
und .,Sieg bei Mohacz11 beitragen. D as h a tte  geniigt; di 
bronzierten Tonmodelle von D enkinalem  bayerische 
Fursten, die heute an den Pfeilern au fgestellt sind, wirkei 
zwar auch in gleichem Sinn, schieben sich aber doch storew 
in die A rbeit der Phantasie, die sich ein F est der einstigei 
H errlichkeit in diesem einzigen Raum  vorstellen will.

Der Treppe gegeniiber liegt der E ingang zu dem zweit 
bedeutendsten Raum, dem V i k t o r i e n s a a l ,  so ge 
nannt von den die W andę bedeckenden D arstellungen de 
kriegerischen Trium phe Max Em anuels. E r gehort zu dei 
ersten M eisterwerken des deutschen Barock. Bemerkens 
w ert sind die N ordw and des Saales, der K am in und da 
von A m i c o n i stam m ende W andgem alde „Max Emanue 
unterhandelt m it dem tiirkischen B otschafter“ . Auch da 
Deckengemalde ,,Dido em pfangt A eneas“ riih rt von Ami 
coni her. Die 24 A tlanten, welche die D ecke tragen, sini 
von Charles D u b u t. Es is t eine erstaunliche Hohe, au 
welche sich die Feinheit des O m am entes h ier erhoben hat 
Zu einem Teil e rk la rt sie sich daraus, daB die in Tiir 
fiillungen und W andverkleidungen angebrachten  Verzie 
rungen — yergoldetes R ehef auf weiJBem G rund — nich 
aus Stuck, sondern aus vergoldeter H olzschnitzerei be 
stehen. N ur diese Technik erm óglichte so scharfe Eckei 
und K anten , solche A usladungen und V ertiefungen, wii 
sie die V oraussetzung solcher B lum enzartheit im d solchei 
Licht- und Schattenspieles sind.

An Treppenhaus, Y orsaal und Y iktoriensaal schlieB 
sich gegen Osten der heute ais A hnengalerie dienendi 
langgestreckte F e s t s a a l ,  dessen Fensterreihe die Haupt 
aussicht auf den P ark  gew ahrt. Man kann  gewiB sein 
daB die Zeit des Schopfers des Schlosses und keiner de 
spateren wirklichen B enutzer die verw irrende, ja  be 
klem mende und unheimliche W irkung, welche die drei un 
endlichen Reihen von Bildnissen gestorbener Menschen ii 
ihrer unw andelbaren Einform igkeit gem alter Seelen- unf 
Łeibesratsel auf den Beschauer m achen muB, nur ein< 
Woche lang ertragen hatte. Gerne entflieht man dem aucl 
sonst nicht besonders ertragreichen Raum.

V on den ubrigen P runkraum en sind bemerkenswer 
das S c h l a f z i m m e r  d e s  S c h l o B  h e r m ,  das dei 
bchloBherrin, die K abinette  m it w irklich herrlichen Seiden 
gobelins, denen der Cicerone m it dem Ton stolzester Be 
friedigung einen W ert von 3 Millionen G oldm ark zuspricht 
Die Decken sind m eist m it Gemalden von Amiconi und Dê  
korationsm alereien von S t  u b e r verziert, so das Schlaf 
zimmer des K aisers K arl VII. m it dem „Schlafenden Mars11, 
das Schlafzimmer seiner Gemahlin m it dem „Sommer11 
Ein geradezu erheiternd w irkender „Zweikam pf zwischer 
H ektor und Acliill11 fiihrt das Bestreben, selbst die entsetz- 
lichsten Begebenheiten den fUrstlichen Augen in einer Ge- 
st ‘ v °rzufuhren, die nach K laus Zettel, dem Weber, 
^briillt wie eine JNachtigall11, zu w irklich uniibertrefflichei 
Hohe. Uberall sind die Gesimse, die Tiir- und W andver 
zierungen m it W erken der hochsten M eisterschaft bedeckt 
d u  ł dieser Gem acher en thalten  noch ihren alter 
puderschm uck, m eist groBflSchige W eenix und Hondę 
kóeter, auch ein Snyder-Rubens is t noch da. Dagegen ist 
aas Keiterbildnis des Grafen 01ivarez, V elasquez’ bedeu 
tendstes W erk diesseits der Pyrenaen , das e inst und bis 
vor kurzem so stim m ungsvoll das kaiserliche Schlafzimmei 
schm uckte, abgew andert wie so viele Andere. —

(SchluB folgt.)

. Konig Friedrich Wilhelm IV. von PreuCen ais Ar
cnitekt. (hortsetzung.) — Wanderungen im Lande des oberbaye- 
rischen Barock und Rokoko. (Fortsetzung.) -
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