
Inhaltsverzeichnis. 

I. Die nordische Kunst im }5. und }6. Jahrhundert. 

A. Das 15. Jahrhundert. 
Neue Ziele und N)ege 1. — Holzschnitt und Kupferstich <B. 2. — Tafel- und Miniatur
malerei S. 8. — Die Prager und die Kölner Schule S. 10. — Westfalen und Nürnberg S. 13. 

2. Niederländische Malerei S. 14. — Hubert und Jan v. Eyck S. 15. — Die Nachfolger der 
van Eyck (P. Christus, H. v. d. Goes, Rogier van der Wehden, Memling, Gerard David) 
S. 23. — Burgundische und französische Miniaturmalerei (Foucquet und Marmion) S. 37. 

3. Deutsche Sfulptur und Malerei S. 40. — Lukas Moser S. 41. — Die niederrheinische 
Schule S. 44. — H. Multscher S, 48. — Schongauer S. 48. — Spätgotische Schnitzaltäre 
in Schwaben S. 55. — Die schwäbische Malerschule (Herlin Zeitblom, Schüchlin) S. 56. — 
Holz- und Steinskulptur in Bayern, Tirol u. a. O. S. 53. — Nürnberger Skulptur (Veit Stoß 
und Adam Krafft) S. 63. — Tilmann Riemenschneider in Würzburg S. 69. — Wohlgemuth S. 69. 

B. Das 16. Jahrhundert. 
Blütezeit der deutschen Kunst S. 72. — Burgkmair und Hans Holbein d. Ä. S. 74. — 
Dürer S. 82. — Dürers Schüler (Schäufelein, Hans v. Kulmbach usw.) S. 100. — Cranach 
S. 107. — Peter Bischer S. 110. — Hans Holbein d. I. S. 113. — Elsässtsche und 
schwäbische Maler (Baldung, Grünewald usw.) S. 126. — Barthel Bruyn S. 129. — 
Kaiser Maximilians künstlerische Pläne S. 130. — Sein Grabdenkmal in Innsbruck S. 134. 
— Kleinmeister der Plastik und Malerei S. 134. 

Niederländische Malerei und piaftif S. 139. — Quentin Massys S. 139. — Lukas 
van Lehden S. 143. — Oostsanen und Scorel S. 144. — Jan Joest und der Meister des 
Todes Maria S. 146. — Hieronymus Bosch, P. Brueghel, Patinir und die Anfänge der 
Landschaftsmalerei S. 149. — Landschaftsmalerei (Jan Brueghel, Paul Bril) S. 143. — 
Die Romanisten (Mabuse, Barend von Orley) S. 153. — Niederländische Bildhauer in 
Deutschland (Alex. Colins, Abritten de Bries, Pieter de Witte) S. 158. 

Niederländische und deutsche Malerei am Ausganz des J6, Jahrhunderts 
S. 159. — Porträtmalerei (Christ. Schwarz, Anton Mor) S. 159. — Der Holzschnitt (Jost 
Amman, Stimmer, Virgil Solis) S. 161. 

Die Renaissance in Frankreich S. 162. — Malerei (Jehan und Frau?ois Clouet) <B. 163. 
— Skulptur (Serouj, Richier, Colombe, Jean Juste) S. 164. — Einwirkung der italienischen 
Renaissance unter Heinrich II. (Goujon, Pilon) S. 170. — Architektur: Eindringen der 
Renaissance-Ornamentik S. 173. — Der Schloßbau (Ducerceau): Schloß Chenonceaux, Chan-
tilly, Fontainebleau S. 175. — Der Palastbau: Philibert de l'Orme, die Tuilerien S. 178. 
— Pierre Lescot, das Louvre S. 179. 
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5. Die Renaissance-Architektur in Deutschland und den übrigen Ländern S. 181. — 
Die Niederlande: Der Kirchenbau in Brabant und Flandern S. 181. — Holz- und Stein
skulptur in Dordrecht, Breda usw. S. 182. — Cornelis Vriendt, die Kartusche S. 185. — 
Die bürgerliche Baukunst in den nördlichen Provinzen S. 185. — Deutschland: Eindringen 
der Renaissancesormen S. 188. — Der Fachwerkbau S. 191. — Der Hausteinbau S. 192. — 
Das Heidelberger Schloß S. 197. — Schlösser und Residenzen in Stuttgart, Landshut, Mün-
chen, Torgau, Prag usw. S. 199. — Bürgerliche Bauten in Köln, Nürnberg, Rothenburg, 
in den Hansestädten usw. S. 205. — Ausgang der deutschen Renaissance im 17. Jahrh. 
S. 213. — Skandinavien, Spanien, England S. 214. 

6. Das nordische Aunsthandwerk im ^6. Jahrhundert S. 219. — Frankreich S. 219. 
— Goldschmiedekunst, Ornamentstecher (Ducerceau, Collaerts usw.) S. 219. — Palissy und 
die Kunsttöpferei S. 221. — Buchbinderei (Grolierbände) S- 222. — Emailmalerei in 
Limoges S. 223. — Kunstschreinerei S. 224. — Deutschland S, 224. — Ornament« 
stechet, Modelbücher (Holbein, Beham, Hirschvogel usw.) S- 227. — Goldschmiedekunst 
(Jamnitzer) S. 228. — Metallguß und Schmiedekunst S. 230. — Kunsttöpferei S. 232. — 
Kunstschreinerei und Holzschnitzwerk S. 235. 

II. Die Kunst im \7. und \8. Jahrhundert. 

A. Das 17. Jahrhundert. 
V Die italienische Kunst S. 238. — Baukunst. Kirchenbau (Stuckverzierung, Gewölbe- und 

Kuppelmalereil S- 239. — Der Barockstil, Lorenzo Bernini S. 241. — Barockplastik 
S. 242. — Malerei. Caravaggio und der Naturalismus S. 244. — Die Caracci S. 248. — 
Guido Reni S. 251. — Domenichino S. 253. — Die Malerei in Neapel (Ribera) S. 254. — 
Albani und Guercino S. 257. — Die Malerei in Florenz und Genua (Allori, Rosselli, Dolci, 
Strozzi) S. 258. — Die Malerei tri Rom (Sacchi, Sassoferrato, Maratta) S. 259. — Die 
Nachfolger Caravaggios in Neapel (Salvatore Rosa, Luca Giordano) S. 260/ 

2. Rubens und die flandrische Aunst S. 263. — Künstlerwanderungen nach Italien, die 
Schilderbent in Rom S. 263. — Honthorst, Pieter van Laer, Elsheimer S. 264. — Rubens 
S. 265. — Jordaens, Anton van Dyck S. 276. — Rubens' Schüler und die Antwerpener 
Kupferstecherschule S. 279. — Adriaen Bronwer S- 281. — Teniers S. 282. — Gonzales 
Coques S. 284. 

3. Die holländischen Malerschulen S. 285. — Einfluß des Befreiungskrieges auf die Kunst-
Übung, Schützen- und Regentenstücke S. 285. — Die drei Entwickelungsstufen der holländischen 
Malerei S. 287. — Frans Hals S. 290. — Rembrandt S. 292. — Die Haarlemer 
Schule. Gesellschastsstücke (Dirk Hals, Palamedesz, Codde usw.) S. 302. — Bauernstücke 
(Adriaen van Ostade) S. 303. — Landschaftsmalerei (Jsack van Ostade, Ruisdael, Wonwerman, 
Berchem usw.) S. 304. — ter Borch und die Stoffmalerei S. 807. — Die Leydener und die 
Delfter Schule. Die Fluß- und Dünenlandschaft (Jan van Goyen)-S. 309. — Jan ©teen 
S. 309. — Gerard Don, Frans Mieiis ©. 310. — Karel Fabritius S. 311. — Die Jnnen-
ranmmaler (Jan van der Meer, Pieter de Hoogh) S- 312. — Die Amsterdamer Schule. 
Bartholomeus van der Helft S- 314. — Rembrandts Schüler und Nachfolger (Lievens, 
Sal. Köninck, Bol, Flinck, Eeckhout, Start de Gelder) S- 315. — Metsu S- 316. — Seemalerei 
(Jan van de Capelle, Willem van de Velde) S. 316. — Tiermalerei (Adriaen van de Velde, 
Aelbert Cuijp, Potter) S. 318. — Landschaftsmalerei (Jan Both, Everdingen, Aart van der 
Reer, Hobbema) S. 319. — Stilleben- und Kircheninterieurmalerei ©. 323. 

H. Die spanische Malerei. Vorbedingungen ihrer Entwickelung S. 328. — Die Maler der 
2. Hälfte des 16. Jahrhunderts S. 328. — Velazquez und die Schule von Sevilla S. 331. 
— Znrbaran, Cano, Mnrillo S. 337. 
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5. Die französische Kunst. Das Zeitalter Louis' XIV. S, 343. — Malerei. Jacques Callot 
S- 344. — Nicolas und Gaspard Poussin S- 345. — Claude Lorrain S. 347. — Lesueur, 
Courtois; Stiftung der römischen Akademie S. 348. — Architektur. Das Versailler Schloß 
und der Louvrebau (Jules Hardouin Mansart) S. 350. — Die Kirchenbauten von Sememer 
u. a. S. 352. — Die Dessinateure (Berain, Lepautre usw.) S. 353. — Kunstschreinerei iBoullc) 
S. 354. — Innendekoration (Lebrun) S- 355. — Kupferstecherschule (Edelinck, Audran, Nan-
teuil u. a.) S. 355. — Malerei (Mignard, Rigaud) S. 358. — Skulptur. Porträt-Büsten 
und Standbilder (Warin, Coyzevox, Desjardins) S. 359. — Real- und Jdealplastik (Girar-
bott, Legros, Coustou) S. 359. — Pierre Puget S. 361. 

B. Das 18. Jahrhundert. 
H. Der Rokokostil S. 363. — Der dekorative Charakter des Rokoko S. 363. — Neue Techniken 

(Schwarzkunst, Pastellmalerei, Porzellan) S. 365. 

2. Die französische Kunst. Umschwung in der künstlerischen Auffassung, die höfische Idylle 
S. 367. — Architektur. Das Hotel S. 368. — Die Architekt - Ornamentisten (Le Kette, 
Meiffonnier, Oppenord u. a.) S. 370. — Goldschmiedekunst S. 371. — Malerei. Die 
Fetes galantes; Watteau S. 373. — Die Pastellmalerei (Latour, Liotard) S- 375. — 
Watteaus Nachahmer: Pater, Lancret u. a. S. 376. — Boucher und der Ausgang des Rokoko 
S. 376. — Skulptur: Pigalle, Bouchardon, Clodion S. 377. — Fächer- und Dosenmalerei 
S. 378. — Das bürgerliche Sittenbild (Chardin, Greuze und die Vignettenzeichner) S- 378. 

3. Goya S. 379. 

t. Die italienische Kunst. Architektur. Weitere Entwickelung des Barockstils (Salvi, SpecchY-
die Perspektiven des Andrea Pozzo S- 380. — Theaterdekorationsmalerei S. 383. — Ver
einfachung des Formenwesens (Juvara, Fuga u. cv); Einführung des französischen Palast-
baus S. 383. — .Malerei. Rückläufige Bewegung des Kunstgeschmacks (Batoni, Tiepolo, 
Canaletto) S. 384. 

5. Die deutsche Kunst. Verkümmerung des Kunstlebens nach dem dreißigjährigen Kriege 
(Sandrart, Rosa da Tivoli, Rugendas, Paudiß, Ovens) S. 387. — Hamburg als Pflegestätte 
der Kunst S. 389. — Pariser Akademiker in Deutschland S. 389. — Architektur. Französische 
Einflüsse (Schloß Brühl, Schleißheim, Würzburg u. a.) S. 390. — Wiener und Prag er 
Kirchen- und Palastbauten (Karlskirche, Hofburg) S. 391. — Die Dresdener Baugruppe 
(Zwinger, Frauenkirche u. a.) S. 393. — Die Berliner Baugruppe (Zeughaus, Königt. Schloß) 
S. 394. — Skulptur. Andreas Schlüter S. 396. — Raphael Donner S. 397. — 
Malerei. Porträt und Sittenbild (Denner, Graff, Chodowiecki) S. 397. — Internationale 
Akademiker (Mengs, Angelika Kauffmann) S. 398. 

6. Die englische Malerei S. 398. — Die klassizistische Strömung (Wedgwood) S. 399. — 
William Hogarth S. 399. — Porträtmalerei (Reynolds, Gaiusborough) S. 400. — Land-
schasts- und Tiermalerei (Wilson, Morland) S. 401. — Schlußbetrachtung S. 402. 
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